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VORWORT 

Zitate, Paraphrasen, Nachhalle und Zeugnisse aller Art über 
Person und Lehre des Eudoxos von Knidos werden in folgender 
Weise vorgelegt: 

Unter T(estimonia) sind die antiken Zeugnisse über Leben, Wirken 
und Nachruhm systematisch gruppiert; 

unter D(octrina) die Zeugnisse über seine Lehre, insofern sie keinem 
näher bestimmbaren Werk zuzuweisen sind; 

unter F(ragmenta) die erhaltenen Spuren bestimmter Schriften. 
Die Texte sind die der anerkannt besten Ausgaben, soweit diese in 
der Schweiz zugänglich waren; Handschriften wurden nur für Strabos 
Geographika revidiert, und zwar durch persönliche Einsicht aller 
primären Zeugen, und für Diogenes Laertios' Eudoxos-Kapitel an 
Hand der mir von Prof. Peter Von der Mühll gütigst mitgeteilten 
Kollationen. 

Gewöhnlicher Druck kennzeichnet, von wenigen Ausnahmen 
abgesehen, die für Eudoxos durch ausdrückliches Zitat gesicherten 
Texte, darunter auch die durch D 32—33 als eudoxisch erwiesenen 
Theoreme D 36—57, Kleindruck die ihm durch Quellenanalyse zu-
geschriebenen. In der Übersetzung wurde gewöhnlicher Druck für die 
Texte in direkter, Kursivdruck für diejenigen in indirekter Rede 
benutzt. Klein wurden nur die im griechischen Teil nicht aufgenom-
menen Beweise der Theoreme D 41—65 und die problematischen 
Fragmente der Aigyptiaka F 290, 292 und 294—296 gedruckt. 

Die Übersetzungen sind meist unoriginal, wohl aber hie und da in 
bezug auf den Sinn — selten auf den Stil — überarbeitet. Es schien 
nämlich vernünftiger, den deutschen Teilen womöglich mutter-
sprachliche Prägung zu sichern. Der Kommentar dagegen mußte im 
gegebenen Rahmen, obwohl französisch konzipiert, vom Verfasser 
selbst deutsch niedergeschrieben werden. Dieser hat in erster Linie 
nach Verständlichkeit gestrebt und bittet um Nachsicht für die 
Unvollkommenheit dieses ihm unbequemen Versuchs. Die entworfene 



VI Vorwort 

Redaktion hat Frau Prof. Cornelia Th6venaz-Schmalenbach in 
dankenswertester Weise durchgelesen und emendiert. Für die nicht 
beseitigten Unebenheiten bleibt nach wie vor der Verfasser verant-
wortlich. 

Herrn Prof. Olof Gigon verdanke ich die Aufnahme dieser zuerst 
selbständig unternommenen Fragmentsammlung in die Reihe „Texte 
und Kommentare". Ihm und den Herren Prof. Felix Heinimann und 
Otto Luschnat bin ich auch für manche wertvollen Hinweise und Be-
richtigungen verpflichtet. 

Die Herren Prof. Ε. P. Wolfer und H. Gericke haben den mathe-
matischen Teil durchgesehen und in mehr als einem Punkte ver-
bessert. Ihnen sei zum Schluß mein Dank ausgesprochen. 

Lausanne, Dezember 1965 F. L. 
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TEXTE 





Τ: TESTIMONIA 

1 EUSEB. Chron. ad ol. 89, 2 (unde SYNCELL. Chron. 257«, 
HIERON. Chron. 115, 23, CHRON. ARMEN, p. 194 Karst) Ευδοξος 
ό Κνίδιος έγνωρίζετο. 

2 EUSEB. Chron. ad ol. 97, 1 (unde SYNCELL. Chron. 258", 
CHRON. PASCH. 167« 169», HIERON. Chron. 118, 14) Εΰδοξος 
άστρολόγος έγνωρίζετο. 

3 Α. GELL. Noct. att. XVII 21 20 Set ea fere tempestate (sc. So-
cratis mortis) Romae M. Furius Camillus dictator fuit et Vetos cepit; 
21 ac post non longo tempore bellum Senonicum fuit, 22 cum Gatti Romam 
praeter Capitolium ceperunt. 23 Neque multo postea Eudoxus astrologus 
in terra Graecia nobilitatus est, Lacedaemoniique ab Atheniensibus apud 
Corinthum superati duce Phormione, 24 et M. Manlius Romae, qui 
Gallos in obsidione Capitolii obrepentis per ardua depulerat, convictus 
est consilium de regno occupando inisse damnatusque capitis e saxo Tar-
peio, ut M. Varro ait (Annal. III fr. 2 Peter), praeceps datus, ut Cor-
nelius autem Nepos (Chron. fr. 5 Peter) scriptum reliquit, verberando 
necatus est; 25 eoque ipso anno, qui erat post reciperatam urbem septimus, 
Aristotelem philosophum natum esse memoriae mandatum est. 

4 ( = Τ 7 § 90) APOLLODOR. FGrHist. 244 F 76 Jacoby ap. DIOG. 
LAERT. VIII 8 90 Ό δ ' αυτός φησι τόν Κνίδιον Εΰδοξον άκμάσαι κατά 
την τρίτη ν καΐ έκατοστην 'Ολυμπιάδα, εύρεϊν τε τά ιτερί τάς καμπύλας 
γραμμάς· έτελεύτησε δέ τρίτον αγων και πεντηκοστόν ετος. 

5 VITA PTOLEM. cod. Par. gr. 2425 saec. XV (Catalogue codd. 
astroll, graec. VIII 3 p. 95; eadem fere cod. Neapol. II C 33 ap. Rohde, 
Kl. Schriften I 123) Πρώτος δέ παρ ' Έλλησιν ό Χίος Οίνοπίδης τάς 
άστρολογικάς μεθόδους έξήνεγκεν είς γραφή ν έγνωρίζετο δέ κατά τά 
τέλη του Πελοποννησιακοί) πολέμου, καθ' δν καιρόν και Γοργίας ή ν ό 
ρήτωρ και Ζήνων ό Έλεάτης καΐ 'Ηρόδοτος, ώς ενιοί φασιν, ό Ιστορικός 
ό Άλικαρνασσεύς. Μετά δέ τόν Οΐνοπίδην Εϋδοξος επί άστρολογία 

1 ad ol. 89,2 Hieron. codd. mell.: 89,1 APN 89,3 Arm. 2 ΕΟδοξος Syncell. 
Hieron. codd. fere omnes [-xus]: Eudoxius Hieron. Ο (mel.) Μ Armen. [-*ios] 
4 ad ol. 97,1 Hieron.: 99,2 Chron. Pasch. 167c sed 105,4 id. 169» 6 ΕΟδοξο? 
Syncell. Chron. Pasch. Hieron. codd. fere omnes [-*ws]: Eudoxius Hieron. Ο (post 
corr.) LM 10 Eudoxus γ : -xius δ 26—27 τά τέλη Par.: τό τέλος Neap. 

1· 



4 TESTIMONIA 

δόξαν ήυεγκεν ού μικράν, συυακμάσας Πλάτωνι τω φιλοσοφώ και Κτησία 
τω Κνιδίω ίατρικήν τε άσκοΟυτι καί ίστορίαν άναγράφοντι. 

6a VITA ARISTOTELIS MARCIANA 10 p._98 Düring 'Αριστο-
τέλης δέ τεχθείς έττί Διοτ(ρέφους, και) β ιούς ετη ξγ τελευτδ έπί Φιλο-

5 κλέους, φοιτδ δέ Πλάτων ι 'Αριστοτέλης επί Να(υσιγένους, καί εστίν) 
άττό Θεοφίλου, έφ' ού τελευτδ Πλάτων, εως Φιλοκλέους, εφ' ού τελευτδ 
'Αριστοτέλης, ετη κγ (α επέζησε Πλά)τωνι · 11 ουκ άρα ουν, ώς αύτοϊ 
συκοφαντοϋντές φασιν (sc. Aristoxenus et ad eius exemplum Aristides, 
Or. 46, 249,9 ss. II 324 Dindorf), (τεσ)σαρακοντούτης 'Αριστοτέλης 

10 φ<οιτδ Πλάτωνι έπί Εύδ)όξου · τοΰ γάρ 'Αριστοτέλους ξγ ετη βιώ-
σαντος τρία ετη εστίν άπό {θανάτου) Πλάτωνος, αφηρημένων των κ 
ετών α έσχόλασε Πλάτωνι · έν δέ τοις τρισίν ετεσιν ού μόνον οΰκ ή ν 
τοσαυτα έκθέσθαι άλλ' ουδέ ράδιου άναγνώναι · 12 ούτω Φιλόχορος 
Ιστόρησε (FGrHist. 328 F 223 Jacoby) · και ότι ουδέ είκός ήν Άρι-

15 στοτέλη ξένον δντα τοϋτο δύνασθαι ποιεΐν κατά Πλάτωνος πολίτου 
τυγχάνοντος καΐ μέγα δυναμένου διά Χαβρίαν και Τιμόθεον τους ΆΘήνησι 
στρατηγήσαντας καΐ κατά γένος αύτώ προσήκοντας. 

6b VITAE EIUSDEM VERSIO LATINA 11 ρ. 152 Düring Non 
igitur est, sicut menciuntur, quod XL annis moratus est Aristotiles sub 

20 Piatone tempore Eudoxi. Aristotile enim LXIII annis vivente tres anni 
tantum restarent a morte Piatonis, ab la t i s XVII annis quibus 
s tudui t in t r iv io et t r ibus quibus s tuduit cum Socra te et 
ab la t i s X L quibus studuit cum Piatone, s icut ipsi aiunt. In tribus 
autem reliquis annis non solum non fuisset possibile tanta componere, 

25 sed neque facile legendo transcurrere, 12 sicut Philocorus historizavit, 
et etiam non fuit conveniens . . . 

7 DIOG. LAERT. VIII 8 86 Ευδοξος Αίσχίνου Κνίδιος, άστρο-
λόγος, γεωμέτρης, Ιατρός, νομοθέτης. Ούτος τά μεν γεωμετρικά 'Αρχύτα 
διήκουσε, τά δέ ιατρικά Φιλιστίωνος τοΰ Σικελιώτου (fr. 3 Wellmann, 

30 Fragm. d. gr. Ärzte 1, 1901, 110), καθά Καλλίμαχος έν τοις Πίναξί φησι 
(fr. 429 Pfeiffer). Σωτίων δ' έν ταΐς Διαδοχαΐς λέγει και Πλάτωνος 
αύτόν άκοϋσαι. Γενόμενον γάρ έτών τριών που καΐ είκοσι καΐ στενώς 
διακείμενο ν κατά κλέος τών Σωκρατικών είς 'Αθήνας άπδραι συν Θεο-
μέδοντι τω Ιατρώ, τρεφόμενον ύπ' αύτοΰ, οί δέ και παιδικά δντα · και 

35 καταχθέντα δή είς τόν Πειραιά όσημέραι άνιέναι Άθήναζε καί άκούσαντα 
τών σοφιστών αυτόθι ΰποστρέφειν. 87 Δύο δή μήνας διατρίψαντα 
οίκαδε έπανελθεΐν και προς τών φίλων έρανισθέντα είς Αΐγυπτον άπδραι 

4—11 verba uncis inclusa iam non dispiciuntur: suppl. Robbe versione latina 
fretus 5 <2στιν> praebet excerptum Matrit. fuerunt versio latina: om. edd. 7 
praebet excerptum Matrit. quibus versio latina: om. edd. 30 καθά Frobeniana: 
καί codd. 34—35 καί καταχθέντα δή B P : καταχθέντα δέ (om. καί) FP 3 
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μετά Χρυσίππου τοΰ ίατροΰ, συστατικάς φέροντα παρ ' 'Αγησιλάου 
προς Νεκτάναβιν · τόν δέ τοις ίερεΰσιν αύτόν συστησαι. Και τέτταρας 
μήνας ττρός ένιαυτω διατρίψαντ' αυτόθι ξυρόμενόν τε ήβην και όφρΰν 
τήν Όκταετηρίδα κατά τινας συγγράψαι. 'ΕντεΰΘέν τε γενέσθαι εν 

5 Κυζίκω καϊ τη Προποντίδι σοφιστεύοντα · άλλά καΐ παρά Μαυσωλόν 
άφικέσθαι. "Επειθ' ούτως έπανελθεϊν 'Αθήναζε, πάνυ πολλούς περί 
έαυτόν έχοντα μαθητάς, ώς φασί τίνες, υπέρ τοΰ Πλάτωνα λυπήσαι, 
ότι τήν άρχήν αυτόν παρεπέμψατο. 88 Τινές δέ φασί καϊ συμπόσιον 
εχοντι τω Πλάτωνι αύτόν τήν ήμικύκλιον κατάκλισιν, πολλών όντων, 

10 είσηγήσασθαι. Φησΐ δ ' αύτόν Νικόμαχος ό 'Αριστοτέλους τήν ήδονήν 
λέγειν τό αγαθόν (Eth. Nie. 1172" 9). 'Απεδέχθη δή εν τη πατρίδι 
μεγαλοτίμως, ώς τό γε περί αύτοΰ ψήφισμα γενόμενον δηλοϊ. 

'Αλλά και παρά τοις "Ελλησιν επιφανέστατος έγένετο, γράψας τοΤς 
ιδίοις πολίταις νόμους, ώς φησιν "Ερμιτπτος έν τετάρτη Περί των έπτά 

15 σοφών (FHG III 40 fr. 20 Müller), καϊ άστρολογούμενα καϊ γεωμετρού-
μενα και ετερ' άττα αξιόλογα. "Εσχε δέ καϊ θυγατέρας τρεις, Δελφίδα 
Φιλτίδα 'Ακτίδα. 89 Φησΐ δ ' αύτόν ' Ερατοσθένης έν τοΤς Πρός Βάτωνα 
καϊ Κυνών διάλογους (= Γ 374) συνθεϊναι (ρ. 202 Bernhardy) · oi δέ 
γεγραφέναι μέν Αίγυπτίους τή αύτών φωνή, τοϋτον δέ μεθερμηνεύσαντα 

20 έκδοϋναι τοΤς "Ελλησι. 
Τούτου διήκουσε Χρύσιππος ό Έρίνεω Κνίδιος τά τε περί θεών καϊ 

κόσμου καϊ τών μετεωρολογουμένων, τά δέ ιατρικά παρά Φιλιστίωνος 
τοΰ Σικελιώτου · κατέλιπε δέ και υπομνήματα κάλλιστα. Τούτου γέγονε 
παις 'Αρισταγόρας, ού Χρύσιππος Άεθλίου μαθητής, ου τά θεραπεύ-

25 ματα φέρεται όρατικά, τών φυσικών θεωρημάτων ύπό τήν διάνοιαν 
αύτοϋ πεσόντων. 

90 Γεγόνασι δ ' Εύδοξοι τρεις· αύτός ούτος, έτερος 'Ρόδιος ιστορίας 
γεγραφώς, τρίτος Σικελιώτης παις 'Αγαθοκλέους, ποιητής κωμωδίας, 
νίκας εχων άστικάς μέν τρεις, Ληναϊκάς δέ πέντε, καθά φησιν Άπολλό-

30 δωρος έν ΧρονικοΤς (FGrHist. 244 F 48 Jacoby). Εύρισκομεν δέ και 
άΤΛον Ιατρό ν Κνίδιον, περί ού φησιν Εύδοξος έν Γης Περιόδω ώς εϊη 
παραγγέλλω υ άεϊ συνεχές κινείν τά άρθρα πάση γυμνασία, άλλά και 
τάς αισθήσεις ομοίως ( = Γ 339). 

Ό δ ' αύτός φησι τόν Κνίδιον Εϋδοξον άκμάσαι κατά τήν τρίτη ν και 
35 έκατοστήν 'Ολυμπιάδα, εύρεΐν τε τά περί τάς καμπύλας γραμμάς · 

έτελεύτησε δέ τρίτον άγων και πεντηκοστόν έτος (FGrHist. 244 F 76 
= supra Τ 4). "Οτε δέ συνεγένετο έν Αϊγύπτω Χονούφι τω Ήλιουπο-
λίτη, ό ΤΑπις αύτοϋ θοΐμάτιον περιελιχμήσατο. "Ενδοξον ούν αύτόν 

21 ό ante Έρίνεω F Cobet (om. BP), cuius nominis de forma dubitavit Wilamo-
witz, Antigonos v. Karystos 325 29 εχων BPF: έλών Ρ3 Frobeniana 32 συνεχές 
BPF: -χώς Ρ3 Frobeniana 37 Χονούφι ad exemplum dativorum " Ισι "Ατγι κτλ. Hero-
doteoΓumμαγά8lXenophonteiadmisi: Ιχόνουφι (exAITYll I ίΟΙΧΟΝΟΥΦΙ, utvidetur) 
codd. Χονούφιδι Manage coll. Clem. Al. ström. I 15 69 1 Κονούφιδι (cf. tarnen Plut. 
de Is. 10 Χονούφεωζ) 
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άλλ' όλιγοχρόνιον ?φασαν οί ιερείς εσεσΟαι, καθά φησι Φαβωρΐνος έν 
Άπομνημονεύμασιν (F 20 Mensching). 91 "Εστί δέ καΐ ημών els αυτόν 
ούτως ?χον · 

Έν Μέμφει λόγος εστί ττρομαθεΐν την Ιδίην 
5 Εύδοξόν ποτέ μοίρην παρά τοΟ καλλίκερω 

ταύρου · κοΰδέν ελεξεν · βοΐ γάρ πόθεν λόγος; 
Φύσις ούκ Ιδωκε μόσχω λάλον "Απίδι στόμα. 
Παρά δ' αυτόν λέχριος στάς έλιχμήσατο στολήν, 
προφανώς τοϋτο διδάσκων· ,,'Αποδύση βιοτήν 

ίο όσον ούπω". Διό καΐ οί ταχέως ήλθε μόρος, 
δεκάκις πέντε τε καΐ τρεις έσιδόντι πλειάδας. 

Τοϋτον άντί Εύδόξου Ένδοξον έκάλουν διά την λαμπρότητα της φήμης. 

8 SUD. Ε 3429 Εΰδοξος, ΑΙσχίνου, Κνίδιος, φιλόσοφος, Πλάτωνος 
ήλικιώτης · φ τρεΤς έγένοντο θυγατέρες, Άκτίς, Δελφίς, Φιλτίς. Και 

15 εσχε προς άστρολογίαν ύπερφυώς έγραψε τε πλείστα τοΰ είδους τού-
του· και 'Οκταετήρίδα ( = F 129), ετι δέ δι' έπών Άστρονομίαν ( = F 
270). 

9 STRAB. Geogr. XIV 2 15 ρ. 656 "Ανδρες δ' άξιόλογοι Κνίδιοι 
πρώτον μέν Εΰδοξος ό μαθηματικός, των Πλάτωνος έταίρων, είτ' Άγαθ-

20 αρχίδης . . . 

10 VERG. Ecl. III 40 
In medio duo signa, Conon, et quis fuit alter, 
descripsit radio totum qui gentibus orbem, 
tempora quae messor, quae curvus arator haberet. 

25 [PROB.] schol. ad locum III 2 330 Hagen Alterum post Cononem 
quem dicat, incertum est, sei suspicantur Archimedem, quoniam Cononis 
discipulus; quidam Eudoxum Cnidium, qui de astrologia disputaverit; 
quidam Aratum, in quern videtur fides nutare, quoniam Prognost ica 
fecerit; quidam Hesiodum . . . 

30 SCHOL. BERN. ibid. I l l 2 394 Hagen Quaeritur, quis significatus 
ita de pluribus sit. Alii namque Eudoxum tradunt, plerique Aratum, 
qui Phaenomena scripserit; nonnulli Archimeden, quidam Hippar-
chum vel etiam Euctemonem; de Hesiodo cogitare inprimis convenit; 
aliqui Eucliden astrologum significari putant. 

35 PHILARGYR. ibid. I l l 2 56 Hägen Eudoxum significat mathe-

5 μοίρην Anth. Pal. et Plan.: -pav Diog. codd. 11 πέντε τε καΐ Boissonade: πέντε 
έπΐ καΐ Diog. codd. (om. καΐ P3F) unde πέντ' tri καΐ Korsch πέντε καΐ Anth. Pal. 
(ήδέ suo Marte Plan.) έσιδόντι Plan.: είσ- cett. πλειάδα? Diog. codd. praeter Β : 
πσίδας Β Anth. Pal. 30—34 lacunas multas suppl. Hägen 32 <qui Phaeynomena 
Thilo 
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maticum (red. altera: Quidam Eudoxum vel Aratum. Eudoxum enim 
mathematicum), eundem philosophum, Platonis discipulum, ut quidam 
aiunt. Alii Hesiodum dicunt, qui Georgicum carmen scripsit. 

SERV. ibid. III 1 35 Thilo R a d i o id est virga philosophorum, qua 
5 geometrae litieas indicant . . . . Significat autem aut Aratum aut Ptolo-

maeum aut Eudoxum. 

11 PHILO STR. Vit. Apoll. 134 (quae exscripsit SUD. Αι 349 Αίσχίνης 
IV) ΚαΙ μήυ καΐ τόν Κνίδιόν φασιν Εύδοξον, ές Αίγυπτόν ποτέ άφικόμενον 
υπέρ χρημάτων τε όμολογεΐν ήκειν καί διαλέγεσθαι τω βασιλεΐ υπέρ 

ίο τούτου. 

12 STRAB. Geogr. XVII 1 29 ρ. 806 Έν δέ τη 'Ηλίου πόλει καΐ 
οίκους είδομεν μεγάλους, έν οίς διέτριβον οί Ιερείς · μάλιστα γάρ δή ταύ-
τη υ κατοικίαυ Ιερέων γεγονέυαι φασί τό παλαιόν, φιλοσόφων άνδρών 
καί άστρονομικών Έκεΐ δ ' ουν έδείκνυντο οί τε των Ιερέων οίκοι καΐ 

15 Πλάτωνος καΐ Εύδόξου διατριβαί · συνανέβη γάρ δή τω Πλάτωνι ό 
Εΰδοξος δευρο καΐ συνδιέτριψαν τοις ίερεϋσιν ένταυθα έκεΐνοι τρισκαίδεκα 
ετη, ώς είρηταί τισι · περιττούς γάρ όντας κατά τήν έττιστήμην των 
ούρανίων, μυστικούς δέ καΐ δυσμεταδότους, τω χρόνω καΐ ταΐς θερα-
πείαις έξελιπάρησαν, ώστε τινά των θεωρημάτων ίστορήσαι · τά πολλά 

20 δέ άπεκρύψαντο οί βάρβαροι. Ούτοι δέ τά έπιτρέχοντα της ημέρας καί 
της νυκτός μόρια ταϊς τριακοσίαις έξήκοντα πέντε ήμέραις είς τήν έκιτλή-
ρωσιν του ένιαυσιαίου χρόνου παρέδοσαν · άλλ' ήγνοεϊτο τέως ό ένι-
αυτός παρά τοις Έλλησιν, ώς και άλλα πλείω, έως οί νεώτεροι άστρο-
λόγοι παρέλαβον παρά των μεθερμηνευσάντων είς τό 'Ελληνικών τά 

25 των ίερέων ύπομνήματα · καί ετι νυν παραλαμβάνουσι τά ά π ' έκείνων, 
ομοίως καί τά των Χαλδαίων. 

13 STRAB. Geogr. XVII 1 30 ρ. 806/7 *Η μέν οΰν Ήλιοπολΐτις έν 
τη 'Apaßiqt εστίν, έν δέ τη Λιβύη Κερκέσουρα πόλις κατά τάς Εύδόξου 
κειμένη σκοπάς· δείκνυται γάρ σκοπή τις πρό της 'Ηλίου πόλεως, κα-

30 θάπερ καί πρό της Κνίδου, προς ην έσημειοϋτο έκεινος των ούρανίων 
τινάς κινήσεις · ό δέ νομός Λητοπολίτης ούτος. 

14 COSMAS INDICOPL. Topogr. christ. III init. p. 95 Winstedt 
(Migne PG LXXXVIII 136 BC) Πρώτον οί άνθρωποι μετά τόν κατα-
κλυσμό ν έπί της θεομάχου πυργοποιίας έφ' ύψηλοΰ γενόμενοι, κατα-

35 νοοΰντες συνεχώς τοις άστροις, ύπώπτευσαν πλανώμενοι ταύτην τήν 
δόξαν είναι, τουτέστι σφαιροειδή τόν ούρανόν. Βαβυλωνίων γάρ ούσης 

12 οί praebent CDW (etc.): om. F 16 ι γ Chrest. cod. Par. et Epit. Vat. τρισκαίδεκα 
CDW (etc.) F: τρία Chrest. cod. Pal., i. e. codicis Par. gemellus 22 ένιαυσιαίου 
F: -σίου CDW (etc.) ένιαύτου (om. χρόνου) Epit. Vat. 27 Ήλιοττολίτις CDW 
(etc.) F (sed -τηξ post corr.): 'Ηλίου ττόλις Epit. Vat. 29 σκοπάξ CDW (etc.) 
F : σχοττίας Epit. Vat. 
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τής πόλεως ενθα τόυ πύργου φκοδόμουν, Χαλδαίων άνάγκη πρώτου 
έφεύρεμα τό τοιούτο, δθευ και βαρβαρική υ σφαΐραν έξειργάσαυτο. Οϊ έκ 
του γένους τοίυυυ τοΟ 'Αβραάμ, Χαλδαΐοι υπάρχοντες, καΐ κατελθόυτες 
είς Αιγύπτου, αύτοί μετέδωκαυ τοις Αίγυπτίοις ταύτης της δόξης. 

5 ΤΤολυπραγμονικώτερον πάλιν αφορμής δραξάμενοι οί Αίγύπτιοι έπέ-
τειναυ καί αύτοί ταύτηυ την δόξαυ, εως δτου και οί Έλληνες παροική-
σαντες εν Αίγύπτω, Πυθαγόρας, Πλάτων τε και Εϋδοξος ό Κυίδιος, οί 
φιλόσοφοι, καί αυτοί ταύτης μεταλαβόντες πλέον τι καϊ αύτοί έπεξειργά-
σαντο έκ των πρώτων λαβόντες τάς άφορμάς. 

ίο 15 SEN. Nat. quaest. VII 3 2 Democritus quoque, subtilissimus 
antiquorum omnium, suspicari se ait plures stellas esse quae currant, 
sed nec numerum illarum posuit nec nomina, nondum comprehensis 
quinque siderum cursibus (VS 68 A 92 Diels-Kranz). Eudoxus primus 
ab Aegypto hos motus in Graeciam transtulit. Hie tarnen de cometis nihil 

15 dicit; ex quo apparet ne apud Aegyptios quidem, quibus maior caeli cur a 
fuit, hanc partem elaboratam. 

16 DIOD. SIC. I 96 2 (exscripsit EUSEB. Praep. ev. X 8 2) Οί 
γάρ ιερείς των Αιγυπτίων ίστοροϋσιν έκ τών αναγραφών των έν ταΐς 
ίεραϊς βίβλοις παραβαλεΐν προς έαυτούς τό παλαιόν 'Ορφέα τε καί 

20 Μουσαΐον καί Μελάμποδα καί Δαίδαλον, προς δέ τούτοις "Ομηρου τε τόυ 
ποιητήν καί ΛυκοΟργου τόν Σπαρτιάτην, ετι δέ Σόλωνα τόυ 'Αθήναιον 
καί Πλάτωνα τόν φιλόσοφου, έλθεϊυ δέ καί Πυθαγόραυ τόυ Σάμιου καί τόυ 
μαθηματικού ΕΟδοξον, ετι δέ Δημόκριτον τόν Άβδηρίτην καί Οίυοπίδην 
τόν Χΐον. 3 Πάντων δέ τούτων σημεία δεικνύουσι τών μέυ είκόυας, τώυ δέ 

25 τόπωυ ή κατασκευασμάτωυ όμωυύμους προσηγορίας, εκ τε της έκάστω 
ζηλωθείσης παιδείας αποδείξεις φέρουσι, συυιστάντες έξ Αιγύπτου μετε-
νηνέχθαι πάντα δι' ών παρά τοις "Ελλησιν έθαυμάσθησαν . . . . 98 4 ( = 
EUSEB. 15) Παραπλησίως δέ καί τόν Εΰδοξου άστρολογήσαυτα παρ' 
αύτοϊς (sc. τοϊς ίερεΰσι) καί πολλά τώυ χρησίμωυ είς τούς "Ελληυας 

30 έκδόυτα τυχείυ άξιολόγου δόξης. 

17 PLUT. De Isid. et Osirid. 10 Μαρτυροΰσι δέ καί τώυ 'Ελλήνων 
οί σοφώτατοι (sc. περί της εύλαβείας της περί τά θεία σοφίας Αιγυπ-
τίων), Σόλων Θαλής Πλάτων Εϋδοξος Πυθαγόρας, ώς δ' ενιοί φασι καί 
Λυκοϋργος, εις Αΐγυπτον άφικόμενοι καί συγγενόμενοι τοις ϊερεϋσιν. 

35 Ευδοξον μέν ουν Χονούφεώς φασι Μεμφίτου διακοϋσαι, Σόλωνα δέ Σόγ-
χιτος Σαΐτου, Πυθαγόραυ δ' Οίυούφεως Ήλιοπολίτου. 

18 CLEM. ALEX. Strom. I 15 69 1 'Ιστορείται δέ Πυθαγόρας μέυ 
Σώγχιδι τώ Αίγυπτίω άρχιπροφήτη μαθητεϋσαι, Πλάτωυ δέ Σεχυού-

25 όμωνύμου; vulg. et Euseb.: -νύμωυ D 26—27 μετενηνέχθαι D: -ευηνοχέναι 
vulg. et Euseb. 
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φίδι τώ Ήλιοπολίτη, Εύδοξος δέ ό Κνίδιος Κονούφιδι τώ και αύτώ 
Αϊγυπτίω. 

19 J A M B L . De myst. I 1 'Εγώ τε είκότως τήν προς 'Ανεβώ τον έμόν 
μαθητή ν πεμφθεϊσαν επιστολή ν εμαυτώ γεγράφθαι νομίσας άποκρινοΰ-

5 μαί σοι αύτά τά άληθή ύττέρ ών πυνθάνη. Ουδέ γαρ αν εΐη πρέπον Πυθα-
γόραν μέν και Πλάτωνα και Δημόκριτον και ΕΟδοξον και πολλούς άλλους 
των παλαιών 'Ελλήνων τετυχηκέναι διδαχής της προσηκούσης υπό 
τών καθ' έαυτούς γινομένων ίερογραμματέων, σέ δ ' έφ' ήμών όντα και 
τήν αυτήν έκείνοις έχοντα γνώμην διαμαρτεϊν της υπό τών νυν ζώντων 

ίο καΐ καλουμένων κοινών διδασκάλων ύφηγήσεως. 

20 P H I L O S T R . Vit. soph. I 1 Εΰδοξος μέν γάρ ό Κνίδιος τους έν 
'Ακαδημία λόγους ίκανώς έκφροντίσας δμως ένεγράφη τοις σοφισταΐς 
έπι τώ κόσμω της απαγγελίας και τ φ σχεδιάζει ν ευ, και ήξιοΰτο της τών 
σοφιστών έπωνυμίας καθ' ' Ελλήσποντο ν και ΤΤροποντίδα κατά τε 

15 Μέμφιν και τήν υπέρ Μέμφιν Αίγυπτον, ην Αιθιοπία τε ορίζει και τών 
έκείνη σοφών οί Γυμνοί. Unde S Y N E S . Dio 1 (Migne P G L X V I 1112 C) 
Φιλόστρατος μέν ό Λήμνιος αναγράφω ν τούς βίους τών μέχρις αύτου 
σοφιστών έν αρχή του λόγου δύο μερίδας ποιεί . . . . λόγου δέ ϊδέαν 
σοφιστικήν ήρμοσμένους · έν οίς αριθμεί και τόν Κνίδιον Εΰδοξον, άνδρα 

20 τά πρώτα τών 'Αριστοτέλους ομιλητών, άλλά και άστρονομίας εϋ 
ήκοντα, όπόσην ό τότε χρόνος έπρέσβευεν. 

21 P O S I D O N I U S (FGrHist. 87 F 99 Jacoby) ap. S T R A ß . Geogr. 
I I 5 14 p. 119 (unde E U S T . T H E S S . Admonitio ad Stylitam quem-
dam 64, Migne P G C X X X V I 253) Ποσειδώνιος δ ' έκ τίνος υψηλής 

25 οικίας έν πόλει, διεχούση τών τόπων τούτων (sc. a Gaditano litore) 
δσον τετρακοσίους σταδίους, φησΐν ίδεΐν άστέρα, δν τεκμαίρεσθαι τόν 
Κάνωβον αύτόν έκ-)·τούτου τε, μικρόν έκ τής 'Ιβηρίας προελθόντα έπΐ 
τήν μεσημβρίαν όμολογεϊν άφορδν αυτόν, και έκ τής ιστορίας τής έν 
Κνίδω · (abhinc F 75a) τήν γάρ Εύδόξου σκοπήν ού πολύ τών οίκή-

30 σεων ύψηλοτέραν είναι, λέγεσθαι δ ' δτι έντεΟθεν έκεϊνος άφεώρα τόν 
Κάνωβον άστέρα, είναι δ ' έπΐ τοϋ 'Ροδιακού κλίματος τήν Κνίδον, έφ' 
ού και τά Γάδειρα καΐ ή ταύτη παραλία. 

22 PETRON. Sat. 88 4 Eudoxos in cacumine excelsissimi montis 
consenuit, ut astrorum caelique motus deprehenderei. 

35 23 P L U T . Non posse suav. vivi sec. Epic. 11 Εΰδοξος δ ' ηΰχετο 

1 Κονούφιδι cod.: Χον- corr. Menage ad Diog. Laert. V I I I 90 6 Δημ. καΐ Εΰδ. 
AC: Δημ. τε καΐ Εΰδ. Ο 8 Ιερογραμματέων O B in mg.: -γραμμάτων ABC 27 έκ 
τούτου τε codd.: έκ τοϋ τε τούς . . . . ττροελθόντας Corais Jacoby έκ τοϋ τε Meineke 
Ίτροελθόντα Epit . Vat . : προελθόντας codd. edd. 32 ταύτη Epit. Vat. edd.: 
ταύτη? codd. 33 Eudoxos (-xius L -xus alii) in cacumine L et Florileg.: Eudoxos 
quidem (quoque G quidam alii) in cacumine alii 
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παραστάς τ ω ήλίω και καταμαθών τό σχήμα τοΰ άστρου καΐ τό μέγεθος 
και τό είδος ώς ό Φαέθων καταφλεγήναι. 

24 [PLAT.] Epist. X I I I (Διονυσίω) 360 BC Και εγώ νυν τ ο ϋ τ ' αυτό 
•παρασκευάζωυ, των τε Πυθαγορείων πέμπω σοι και των διαιρέσεων, 

5 και άνδρα, ώσπερ έδόκει ήμϊν τότε, φ γε σύ και Άρχύτης, εΐπερ ήκει 
παρά σε Άρχύτης, χρήσθαι δύναισθ' άν. "Εστί δέ όνομα μεν Ελίκων, 
τό γένος έκ Κυζίκου, μαθητής δέ Εύδόξου και περί πάντα τ α εκείνου 
πάνυ χαριέντως εχων. 

25 AELIAN. Var. hist. V I I 17 "Ore ές Σικελίαν ήκεν Εΰδοξος, χάριν 
ίο αϋτω πολλήν ό Διονύσιος της άφίξεως ηδει. Ό δέ ουδέν τι πρός ταϋτα 

θωπεύσας ούδέ ύποδραμών · ,,άφικόμην" είπεν ,,ώσπερανεΐ πρός παν-
δοκέα άγαθόν, π α ρ ' φ κατήγετο Πλάτων", όμολογήσας ότι μη δι ' 
εκείνον άλλά δια τούτον άφίκετο. 

26 PHILODEM. Π. Θεών Ä col. X X I 27 τ ]ών άντιλογικών δ ' 
15 Εΰδοξο[ν ό Διο]γένης κάμηλ[ο]ν μέγι[στο]ν ελε[γεν. Sequitur Γ 127. 

27 ΑΤΗ. V I I 276 F Λέγομεν γοΟν όψοφάγους ου τούς βόεια έσ-
θίοντας . . . . ούδέ τόν φιλόσυκον, οίος ήν Πλάτων ό φιλόσοφος, ώς Ιστορεί 
Φανόκριτος έν τ ω Περί Ε ύ δ ό ξ ο υ · ιστορεί δ ' ότι και Άρκεσίλας φιλό-
βοτρυς ήν (FHG I V 472 fr. 1 Müller) · άλλά τούς περί τήν ίχθυοπωλίαν 

20 άναστρεφομένους. Eodem ex fonte nonnulla hausit P L U T . Quaest. 
conv. I V 4 2 p. 667 F . 

28 Ε Υ Δ 0 1 0 Σ inscriptum legitur sub imagine philosophi cuiusdam 
in tabula marmorea exsculpta, quae Aquinci in museo publico as-
servatur. Effigies est viri palliati, aetatis iam constantis, qui in sub-

25 sellio lapideo prono corpore dextroque brachio genu adnitente sedet 
discipulumque, ut videtur, vel auditores docet. Deest caput, pedes, 
collocutor. (Anton Hekler, Die Sammlung antiker Skulpturen, 60 s., 
fig. 49, in Die Budapester Sammlungen, Wien 1929.) 

29 Ό Εύδόξιος ό Έγύπτιος ό άστρωνόμος et οι μαθηταί sub imagi-
30 nibus pictis legitur codicis Bononiensis 3632, saec. X V , fol. 314r (Cata-

logus codicum astrologorum Graecorum I V p. 43). 

1 τοΰ άστρου plerique codd.: των άστρων X et fam. Γ 2 είδος plerique codd.: 
ήΘοζ X et fam. Γ 5 έδόκει vulg.: έδόκει; archetypus 14—15 reficit Diels: cf. adn. 
crit. ad Ρ127 
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DUBIUM 

30 INSCR. HELIOPOLIT. SYRIAE in musivo villae saec. IV post 
C. n. (R. Mouterde ap. M. Chehab, Mosaiques du Liban, Bull. Mus. 
Beyrouth XIV 1958 44—46) 

Οίκον Όλυμπίοιο πάΐξ τεκτήνατο τούτον 
5 Πατρίκιος, σοφίης άξιο [ς] ΕΟδοξίου 

τοΰ ΤΤλατωυιάδαο σαόφρονος · <ά)λλά και αυτός 
αξια της προ[γ]ήνων εϋσεβίης φρονέε[ι]. 

7 προ[γ]ήνων lapicida: lege προγόνων 



D: DOCTRINA 

PHILOSOPHICA 

1 A R S T T . Met. A 991* 14 ( = Μ 1079b 18) Ούτω μεν γαρ άυ ίσως 
αίτια δόξειεν είναι (sc. τά είδη) ώς τό λευκόν μεμιγμένον τ ω λευκώ, άλλ' 
ούτος μέν ό λόγος λίαν ευκίνητος, δν 'Αναξαγόρας μεν πρώτος (cf. 
V S 59 Β 4 Diels-Kranz) Εΰδοξος δ' ύστερον και άλλοι τινές ελεγον 

5 (ράδιου γάρ συναγαγεϊν πολλά και αδύνατα πρός την τοιαύτη ν δόξαν). 
Cf. S Y R I A N . In Met. comm. p. 117 Kroll. 

2 A L E X . A P H R . In Arstt. Met. comm. p. 97 Hayduck Και Εΰ-
δοξος των Πλάτωνος γνωρίμων μίξει των ιδεών έν τοις ττρός αύτάς τό 
είναι εχουσιν ήγεϊτο έκαστου είναι, και άλλοι δέ τίνες, ώς έλεγε. ΤοΟτον 

ίο δέ τόν λόγον λίαν φηαΐν εύέλεγκτον είναι τόν μεθέξει τινός εκαστον τών 
δντων τό είναι τόδε τι έχει ν λέγοντα . . . . "Οτι δέ μή ώς Εΰδοξος ήγεϊτο 
και άλλοι τινές μίξει τών ιδεών τά άλλα, ράδιου φησιν είναι συναγαγεϊν 
•πολλά και αδύνατα επόμενα τ η δόξη τηδε. Εΐη δ ' αν τοιαύτα-

Ei μίγνυνται αΐ ίδέαι τοις άλλοις, πρώτον μέν σώματα άν εΐεν · σω-
15 μάτων γάρ ή μΐξις. 

"Ετι έξουσιν έναντίωσιν πρός άλλήλας · ή γάρ μΐξις κατ ' έναντίωσίν 
έστιν. 

"Ετι ούτως μιχθήσεται ώς ή δλην έν έκάστω τών οίς μίγνυται είναι ή 
μέρος. Άλλ' εί μέν όλη, έσται έν πλείοσι τό εν κατά τόν αριθμόν · εν γάρ 

20 κατά τόν αριθμόν ή ιδέα · εί δέ πρός μέρος, τό μέρος τοΰ αύτοανθρώπου 
μετέχον, ου τό δλου τοΰ αύτοανθρώπου έσται άνθρωπος. 

"Ετι διαιρεταϊ αν εϊεν αί ίδέαι και μερισταί, ούσαι απαθείς. 
"Επειτα έσται μέν όμοιομερή, εΐ γε πάντα τά έχοντά τι μέρος έξ αύτοΰ 

δμοιά έστιν άλλήλοις · πώς δέ οϊόν τε τά είδη όμοιομερή είναι; ού γάρ 
25 οϊόν τε τό μέρος του άνθρώπου άνθρωπον είναι, ώς τό τοΰ χρυσοΰ μέρος 

χρυσόν. 

1 Aristoteles behauptet, die Ideen seien erstens von Anaxagoras, dann von 
Eudoxos und anderen als Ursachen betrachtet worden, gleich dem mit dem 
Weißen gemischten Weißen. 

2 Alexander erklärt, Eudoxos meine, daß jedes Wesen durch Beimischung 
der korrespondierenden Idee zum Sein komme. 

2 obs Ab Alexander: om. Ε et codd. libri Μ 8 μίξει κτλ.: μίξει τών ίδεών τό 
είναι Ιχειν ήγεϊτο εκαστον τών κατά φύσιν altera recensio 
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"Ετι, ώς και αυτός ολίγον προελθών λέγει (Met. 991a 27), έν έκάστψ 
ου μία εσται ιδέα μεμιγμέυη αλλά πολλαί · εί γάρ άλλη μεν ζφου ιδέα 
άλλη δε άνθρωπου, ό δέ άνθρωπος και ζωόν έστι καϊ άνθρωπος, αμφο-
τέρων αν μετέχοι των ίδεών. Και ό αύτοάνθρωπος δέ ίδέα, fj μεν καϊ 

5 ζωόν έστι, μετέχοι αν και αύτό του ζφου· ούτως δέ οΰκέτι αν άπλα! 
αί ίδέαι εΤεν, άλλ' έκ πολλών συγκείμεναι, καϊ αί μεν αυτών πρώται αί 
δέ δεύτεραι. Εί δέ μή έστι ζωον, πώς ούκ άτοπον άνθρωπον λέγειν μή 
είναι ζωον; 

"Ετι δέ, εί μίγνυται τοις προς αυτά ουσι, πώς άν έτι εΐεν παραδείγματα, 
ίο ώς λέγουσιν; ουδέ γάρ ούτως τά παραδείγματα ταϊς είκοσι της όμοιό-

τητος της προς αυτά αίτια τ ω μεμϊχθαι. 
"Ετι τε και συμφθείροιντο άν τοις έν οΐς είσι φθειρομένοις. 
Ά λ λ ' ουδέ χωρισταί άν εΐεν αύται καθ' αύτάς, άλλ' έν τοις μετέχουσιν 

αυτών. 
15 Πρός δέ τούτοις ούδέ άκίνητοι ετι έσονται. 

Καί δσα άλλα έν τω δευτέρω Περί ίδεών την δόξαν ταύτην έξετάζων 
εδειξεν άτοπα εχουσαν (fr. 189 Rose) . Διά τοΰτο γάρ είπε τό 'ρφδιον 
γάρ συναγαγεϊν πολλά καϊ άδύνατα πρός την δόξαν ταύτην'. Έκεΐ 
γάρ συνήκται. 

20 3 A R S T T . E t h . Nie. Κ 1172" 9 (unde Τ 7 § 88) Εύδοξος μέν ουν 
την ήδονην τάγαθόν ωετ' είναι διά τό πάνθ' όράν έφιέμενα αυτής, καί 
ελλογα καί άλογα, έν πασιν δ ' είναι τό αίρετόν τό επιεικές, καί τό μά-
λιστα κράτιστον · τό δέ πάντ' έπί ταύτό φέρεσθαι μηνύειν ώς πασιν 
τοΰτο άριστον δν (έκαστον γάρ τό αύτώ άγαθόν εύρίσκειν, ώσπερ καί 

25 τροφήν), τό δη πασιν άγαθόν καί ου πάντ' έφίεται, τάγαθόν είναι · 
έπιστεύοντο δ ' οί λόγοι διά την τοϋ ήθους άρετην μάλλον ή δι ' αυτούς. 
Διαφερόντως γάρ έδόκει σώφρων είναι · ού δη ώς φίλος της ηδονής 
έδόκει ταΟτα λέγειν, άλλ' οΟτως έχει ν κατ' άλήθειαν. 

3 Eudoxos fand, die Lust sei das Gute, denn er sehe, wie nach ihr alle Wesen 
trachten, vernunftbegabte wie vernunftlose. Bei allen aber sei das, wonach sie 
greifen, das ihnen Gemäße, und, wonach sie am meisten greifen, das stärkste 
ihnen Gemäße. Wenn nun, ganz allgemein, alle Wesen nach ein und demselben 
trachteten, so zeige das, daß dieses allen das Beste sei — jedes einzelne Lebe-
wesen nämlich finde das heraus, was für es selbst gut sei, wie es ja auch seine 
Nahrung finde — folglich sei das, was für alle ein Gutes sei und wonach 
alle trachten, das Gute. . . . 

5 καί αύτό τοϋ ζφου (καί ό αύτοάνθρωπο; μετέχοι άν τοΟ ζφου altera rec.) codd.: 
καί αύτού τοϋ ζώου coni. Bonitz 7 lern corr. Bonitz (μετέχει ό άνθρωπος τοϋ ζφου 
altera rec.): είσι codd. 23 τό Kb : om. cett. codd. ταύτό codd.: ταύτα Kb 25 δή 
codd.: δέ Heliodorus 
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Ούχ ήττον δ' φετο είναι φανερόν έκ του εναντίου · τήν γάρ λύττην 

καθ' αΟτό πδσιν φευκτόν είναι, ομοίως δή τό εναντίον αιρετό ν. 

Μάλιστα δ' είναι αίρετόν δ μή δι' ετερον μηδ' έτερου χάριν αίρού-

μεθα* τοιούτο δ' όμολογουμένως είναι την ηδονή ν ούδένα γάρ έπερω-

5 τδν τίνος ένεκα ήδεται, ώς καθ' αύτήν ούσα ν αίρετήν τήν ήδονήν. 

Προστιθεμένη ν τε ότωοΰν των άγαθών αίρετώτερον ποιεϊν, οίον τ ω 

δικαιοπραγεΐν καΐ σωφρονεϊν · αΰξεσθαι δέ τό άγαθόν αΰτω. Cf. HELIO-
DOR. In Eth. Nie. paraphr. pp. 210 s. Heylbut, MICHAEL. In Eth. 
Nie. comm. pp. 531, 533, 536 Heylbut, PLOTIN. Enn. 3 8 1. 

ίο 4 ARISTT. Eth. Nie. A 1101" 27 Δοκεΐ δέ και Εϋδοξος καλώς συνηγο-

ρήσαι περί των αριστείων τ η ήδονή · τό γάρ μή έιταινεϊσθαι των άγαθών 

ούσα ν μηνύειν φετο δτι κρείττων έστϊ τών επαινετών, τοιούτον δ' είναι 

τόν θεόν και τάγαθόν · προς ταϋτα γάρ και τά άλλα άναφέρεσθαι. Cf. 
ASPAS. In Eth. Nie. comm. p. 33 Heylbut, HELIODOR. In Eth. Nie. 

is paraphr. p. 23 Heylbut, EUSTRAT. In Eth. Nie. comm. p. 107 
Heylbut. 

5 ALEX. APHR. In Arstt. Top. comm. p. 226 Wallies 'Αλλά και 
Εΰδοξος έδείκνυε τήν ήδονήν τό μέγιστον τών άγαθών άπό τοϋ πάντα 
μέν τά ζώα ταύτην αίρεΐσθαι, μηδέν δέ τών άλλων άγαθών κοινήν 

20 οΰτως εχειν τήν αίρεσιν. 

Nicht weniger augenscheinlich, meinte er weiter, werde dies aus dem Gegen-
teil. Denn die Unlust sei etwas, was an sich selbst alle meiden. Folglich sei das 
Gegenteil der Unlust etwas an sich im höchsten Grade Erstrebtes. 

Ferner sei ein im höchsten Grade Erstrebtes das, was wir nicht auf Grund 
eines andern oder um eines andern willen erstreben. Ein solches Ding sei ein-
gestandenermaßen die Lust. Denn kein Mensch denke daran, noch obendrein 
zu fragen, zu welchem Zweck er Lust empfinde, und dadurch eben bekunde er, 
daß die Lust etwas an sich Erstrebtes sei. 

Ferner mache die Lust als Ergänzung zu irgendeinem beliebigen andern 
Guten dieses noch erstrebenswerter, ζ. B. gerechtes Handeln oder vernünftige 
Lebensweise. Was aber das Gute mehre und steigere, müsse auch selbst ein 
Gut sein. 

4 Die Lust gehöre zu den Gütern, aber man lobe sie nicht: darin liege ein 
Fingerzeig, daß sie etwas Wertmäßigeres sei als die bloß lobenswerten Dinge; 
ein solches Wertmäßigeres aber sei der Gott und das Gute. Denn auf Gott und 
das Gute sei auch alles andere bezogen. 

7 ante αύτώ addunt αύτό codd. praeter KbLb 12 κρείττων KbMb: κρεΐττόν 
cett. codd. 
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ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ 

6 ARSTT. Met. Λ 1073" 17 Ευδοξος μεν ουν ηλίου και σελήνης 
έκατέρου την φοράν έν τρισίν έτίθετ' είναι σφαίραις, ών την μέν πρώτη ν 
την των απλανών άστρων είναι, την δέ δευτέραν κατά τον δια μέσων 
των ζωδίων, την δέ τρίτην κατά τόν λελοξωμένον έν τ ω πλάτει των 
ζωδίων (έν μείζονι δέ πλάτει λελοξώσθαι καθ' δν ή σελήνη φέρεται ή 
καθ' δν ό ήλιος), των δέ πλανωμένων άστρων έν τέτταρσιν έκάστου 
σφαίραις, και τούτων δέ την μέν πρώτην και δευτέραν την αυτήν είναι 
έκείναις (τήν τε γάρ των άπλανών τήν άττάσας φέρουσαν είναι, και την 
Οπό ταύτη τεταγμένη ν και κατά τόν δια μέσων των ζωδίων τήν φοράν 
έχουσαν κοινή ν άπασών είναι), της δέ τρίτης άπάντων τους πόλους 
έν τω διά μέσων των ζωδίων είναι, της δέ τετάρτης τήν φοράν κατά 
τόν λελοξωμένον προς τόν μέσον ταύτης · είναι δέ της τρίτης σφαίρας 
τούς πόλους των μέν άλλων ίδιους, τούς δέ της 'Αφροδίτης και τοΰ 
Έρμοΰ τούς αυτούς· Κάλλιππος δέ τήν μέν θέσιν των σφαιρών τήν 
αύτήν έτίθετο Εύδόξω [[τοϋτ' εστί τών αποστημάτων τήν τάξινί, τό 
δέ πλήθος τ ω μέν του Διός και τ ω τοΰ Κρόνου τό αυτό έκείνω άπεδίδου, 
τ ω δ ' ήλίω . . . Paraphrasin praebent THEO SMYRN. Expos, rer. 
math. p. 178 Hiüer, A L E X . APHR. In Arstt. Met. comm. pp. 702, 
705, 706 Hayduck, THEMIST. In Arstt. Met. paraphr. p. 26 Landauer, 
NIC. DAMASC. De Arstt. philos. I I I . fr. 25 A 2 Drossaart Lulofs. 

ASTRONOMIE 

6 Die Bewegungen der Sonne und des Mondes geschehen in je drei Sphären. 
Die erste ist die der Fixsterne, die zweite bewegt sich in der Richtung des 
durch die Mitte des Tierkreises gehenden Kreises, und die dritte in der Rich-
tung des die Breite des Tierkreises schräg durchschneidenden Kreises, jedoch 
so, daß dieser Durchschnitt für den Kreis der Mondbewegung schräger ist als 
für den der Sonnenbewegung. Die Planeten dagegen bewegen sich jeder in vier 
Sphären, von denen die beiden ersten mit jenen übereinstimmen, denn die Sphäre 
der Fixsterne führt alle anderen mit sich herum, und ebenso ist die nächste inner-
halb ihrer, welche sich in der Richtung des durch die Mitte des Tierkreises 
gehenden Kreises bewegt, allen übrigen gemeinsam. Die Pole der dritten Sphäre 
aber befinden sich für jeden Planeten in der Mittellinie des Tierkreises, und 
der Umlauf der vierten geschieht in einem gegen jene Mittellinie schiefen Kreise. 
Die Pole der dritten Sphäre sind für jeden der übrigen Planeten besondere, für 
Venus und Merkur aber dieselben. 

9 τόν (i. e. κύκλον) codd.: τό Ab 15 Ο om. E, secl. Christ: τήν αυτήν έτίθετο 
τάξιν τοΰτ' εστί τών άποστημάτων paraphr. Alex. 
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7 A R S X X . De caelo 297a 2 Μαρτυρεί δέ τούτοι; (sc. terram in medio mundi esse) 
καΐ τά παρά των μαθηματικών λεγόμενα περί τήν άστρολογίαν · τά γάρ φαινόμενα 
συμβαίνει μεταβαλλόντων των σχημάτων οϊς ώρισται των άστρων ή τάξις, ώς έπί 
τοϋ μέσου κειμένης τ η ; γης. 

5 8 SCHOL. IN BASIL. Hexahem. VIII12» (G. Pasquali, Gött. Nachr. 
1910 ρ. 196) Περί δέ αποστάσεως άστρων άλλοι τε πολλοί και οί περί 
ΕΟδοξον και "Ιππαρχον και Διόδωρον τον Άλεξανδρέα μαθηματικοί 
έπραγματεύσαντο. 

9 PROCL. In Plat. Tim. comm. III 62 Diehl Ά λ λ ' oöv ή των 
10 παλαιών φήμη ταύτην έδίδου τω ήλίω την τάξιν (i. e. ευθύς προ σε-

λήνης είναι) · και γάρ Αριστοτέλης οΰτως ωετο και οί άμφΐ τόν Ευδοξον. 

10 A R S X T . De caelo 291a 29 Περί δέ της τάξεως αυτών, δν μέν τρόπον έκαστον 
(sc. astrorum) κινείται τ ω τά μέν είναι πρότερα τά δ ' ύστερα, καί πώς εχει προς άλληλα 
τοις άποστήμασιν, έκ των περί άστρολογίαν θεωρείσθω · λέγεται γάρ ίκανώς. Συμ-

15 βαίνει δέ κατά λόγον γίγνεσθαι τάς έκάστου κινήσει τοις άποστήμασι τ ω τάς μέν 
είναι Θάττους τάς δέ βραδυτέρας · έπεί γάρ υπόκειται τήν μέν έσχάτην τοϋ οϋρανοϋ 
περιφοράν άπλήν τ ' είναι καΐ ταχίστην, τάς δέ των άλλων βραδύτερα; τε καί πλείους 
(εκαστον γάρ άντιφέρεται τ ω οΰρανφ κατά τον αυτοϋ κύκλον), εΰλογον ήδη τό μέν 
έγγυτάτω της απλής καί πρώτης περιφοράς έν πλείστφ χρόνω διιέναι τον αΰτοϋ 

20 κύκλον, τό δέ πορρωτάτω έν ελαχίστη, των δ ' άλλων τό έγγύτερον άεί έν πλείονι, 
τό δέ πορρώτερον έν έλάττονι. Τό μέν γάρ έγγυτάτω μάλιστα κρατείται, τό δέ πορ-
ρωτάτω πάντων ήκιστα διά τήν άπόστασιν · τά δέ μεταξύ κατά λόγον ήδη της απο-
στάσεως, ώσπερ καί δεικνύουσιν οί μαθηματικοί. 

7 In den Wandlungen der Figuren, durch welche die Anordnung der Him-
melskörper bestimmt wird, verhalten sich die Erscheinungen, als wenn die Erde 
in der Mitte des Weltalls wäre. 

8 Eudoxos behandelte die Abstände der Himmelskörper. 
9 Die Sonne befindet sich unmittelbar vor dem Mond. 

10 Die Geschwindigkeit jedes Himmelskörpers ist proportional zu seinem 
Abstand <vom Sternenhimmel), und deswegen bewegen sich die Einen schneller, 
die Anderen langsamer. Da nämlich angenommen wird, der äußerste Umlauf, 
der des Fixsternhimmels, sei einfach und damit der schnellste, die Umläufe der 
übrigen Sterne aber seien langsamer und zahlreicher (denn jeder Stern bewegt 
sich in einer derjenigen des Himmels entgegengesetzten Richtung längs seinem 
eigenen Kreis), muß logisch geschlossen werden, da β der dem einfachen ersten 
Umlauf am nächsten gelegene Himmelskörper seinen Kreis in der längsten Zeit 
durchläuft, der am entferntesten gelegene aber in der kürzesten und jeder andere, 
je nachdem er näher oder ferner liegt, in einer längeren oder kürzeren. Denn 
der am nächsten gelegene wird am meisten gehemmt, der entfernteste aber am 

2 καί codd. utriusque familiae: om. Η 3 οίς codd.: ol corrector cod. Ε 12 
εκαστον Η et var. lect. antiqua (εκαστον έκαστα Ε έκαστον αυτών F ) : έκαστα plerique 
codd. 13 κινείται plerique codd.: κείται corrector cod. F et versio lat. Guilelmi 
He Moerheka 
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11 298" 15 ΚαΙ των μαθηματικών όσοι τό μέγεθος άναλογίζεσθαι ττειρώνται 
της περιφερείας, sis τετταράκοντα λέγουσιν είναι μυριάδας · έξ ών τεκμαιρομένου ού 
μόνον σφαιροειδή τόν όγκον άναγκαΐον είναι της γης, άλλα καΐ μή μέγαν προς τό των 
άλλων άστρων μέγεθος. 

5 12 — — Meteor. 345" 36 Πρός δέ τούτοις, εΐ καθάπερ δείκνυται Ιν τοις περί άστρο-
λογίαν Θεωρήμασιν ούτως Ιχει, καΐ τό τε τοϋ ηλίου μέγεθος μείζον έστιν ή τό της γης 
καΐ τό διάστημα πολλαπλασίως μείζον τό των άστρων πρός τήν γην ή τό τοϋ ήλίου, 
καθάπερ τό τοϋ ήλίου πρός τήν γην ή τό της σελήνης, οΰκ δν πόρρω . . . 

13 ARCHIMED. Arenar. 9 ρ. 220 Heiberg Τάν διάμετρον τοϋ άλίου 
ίο τδς διαμέτρου tos σελάνσς ώς τριακονταπλασίαν είμεν (sc. fingamus) 

καΐ μή μείζονα, καίπερ των προτέρων αστρολόγων Εύδόξου μεν ώς 
έννεαπλασίονα αποφαινομένου, Φειδία δέ του άμοϋ πατρός ώς δή δω-
δεκαττλασίαν, Άριστάρχου δέ πεπειραμένου δεικνύειν, δτι εστίν ά διά-
μετρος (τοΰ) άλίου τδς διαμέτρου τδς σελάνας μείζων μέν ή όκτωκαι-

15 δεκαπλασίων, έλάττων δέ ή είκοσαπλασίων. 

14 ( = Τ 15) SEN. Nat. quaest. VII 3 2 Eudoxus primus ab Ae-
gypto hos motus (sc. planetarum) in Graeciam transtulit. Hie tarnen de 
cometis nihil dicit; ex quo apparet ne apud Aegyptios quidem, quibus 
maior caeli cura fuit, hanc partem elaboratam. 

20 15a THEMIST. Arstt. De caelo paraphr. p. 115 Landauer ( = 
ARSTT. De caelo 290a 24) Quare, si stellae moverentur, consonum esset, 
ut proprio motu moverentur . . . . Tametsi posteriores mathematicae disci-
plinae professores nonnulli, veluti Eudoxus nec non etiam Ptolomaeus, 
qui inhaerentium stellarum coniunctiones assecuti sunt, eas ante versus 

25 centum annorum curriculo unum gradum conficere pronuntiaverint. 

wenigsten und die zwischen ihnen gelegenen proportional zu ihrem Abstand. 
11 Der Umfang der Erde mißt ungefähr vierhunderttausend Stadien. 
12 Die Sonne ist größer als die Erde, und der Abstand von den Sternen zur 

Erde ist vielfach größer als derjenige von der Sonne zur Erde, sowie der Ab-
stand von der Sonne zur Erde vielfach größer ist als derjenige vom Mond zur 
Erde. 

13 Der Durchmesser der Sonne ist neunmal größer als derjenige des Mondes. 
14 (Eudoxos sagt nichts über die Kometen.) 

2 post μυριάδας addunt σταδίων codd. recentiores 5 έν codd.: vüv Iv F 11 καί-
περ Wallis: καΐ περί codd. 12 έννεαπλασίονα Wallis: -σιον codd. άμοϋ πατρός coni. 
Blass: Άκούπατρος codd. δή del. Wallis et Wilamowitz 14 τού suppl. Heiberg 
16 Eudoxus codd.: Eudoxius Ρ 23 Eudoxus codd.: Hipparchus (cf. 15b) Alatini 
versio latina, proeul dubio ex conjectura 

L a s s e t r c , Eudoxos 2 
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15b SIMPLIC. In Arstt. De caelo comm. p. 462 Heiberg (ad 290» 29) 
Τοσούτον δέ προσθετέον τοις είρημένοις, ότι ή μέν απλανής καλούμενη 
σφαίρα, εΐπερ όντως άπλανής είη και μή δέχεται τις έπ ' αυτής τήν Ι π -
πάρχου και Πτολεμαίου τήρησιν (PTOL. Synt. VII 2), ώς δι ' έκατόν 
έτών μίαν μοϊραν και αυτής άνάπαλιν κινούμενης, μίαν άν κινοΐτο κίνησιν 
καΐ ταύτην άπλήν, οί δέ έν αυτή άστέρες δύο τήν τε έαυτών δίνησιν 
καί τήν τοϋ παντός, οί δέ πλανώμενοι τρεις τήν τε οίκείαν καΐ τήν των 
περιεχουσών αύτούς σφαιρών και τήν τοϋ παντός. 

16 ANN. COMN. Alex. VI 7 2 Καί ίνα τι βραχύ παραδράμωμεν τοϋ 
λόγου τής Ιστορίας μικρόν άποστάντες, ούτως εχει τά κατά τους χρησ-
μούς. Νεώτερο ν μέν τό έφεύρημα καί ούκ οίδε ταύτην τήν έπιστήμην ό 
πάλαι χρόνος. Ούτε γάρ έπ ' Εύδόξου τοϋ άστρονομικωτάτου ή των 
χρησμών μέθοδος ήν ούτε ό Πλάτων τήν σύνεσιν ταύτην ήδει. 

17 VITRUV. De archit. IX 8 1 Hemicycliutn excavatum ex quadrato 
ad enclimaque succisum Berosus Chaldaeus dicitur invenisse; scaphen 
sive hemisphaerium Aristarchus Samius, idem etiarn discum in planitia; 
a r a c h n e n E u d o x u s a s t r o l o g u s , nonnulli dicunt Apollonium; 
plinthium sive lacunar, quod etiam in circo Flaminio est positum, Sco-
pinas Syracusius; προς τα ιστορουμενα Parmenion, προς παν κλίμα 
Theodosius et Andreas, Patrocles pelecinum, Dionysodorus conum, Apol-
lonius pharetram, aliaque genera et qui supra scripti sunt et alii plures 
inventa reliquerunt, uti conarachnen, conicum plinthium, antiboreum. 

ΓΈω ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ 

18 [HERON. ALEX.] Defin. 137, 1 'Αρχιμήδης Συρακούσιος Δωρίδι 
φωνή, Εύκλείδης, Άπολλωνίου, Εύδοξος. 

19 Μ. ANTON. VI 47 'Επί τούτοις (sc. clans viris) δέ Εύδοξος, 
Ίππαρχος, 'Αρχιμήδης. 

15 Eudoxos (?) hat durch Beobachtung festgestellt, daß die Fixsterne vor 
dem Ende eines Zyklus von hundert Jahren einen Grad zurücklegen. 

16 (Eudoxos hat die astrologische Orakelkunde noch nicht gekannt.) 

3—4 'Ιππάρχου F: Ίττττσρχίαν Α Ιππάρχου τε DE 17 arachnen edd.: aracha-
nen codd. 18 plinthium Jocundus: panthium codd. 20 Andreas edd.: Andrias codd. 
Dionysodorus conum Machaeropoeus: Dioniso (-sius) porusconum codd. 22 cona-
rachnen Marini: conarchenen codd. 
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20 SEXT. EMP. Adv. math. I 301 "Η ττοΰ (τις) τοϊς Χρυσίππου 
διαλεκτικοϊς θεωρήμασιν ή Άρχιμήδους τε και Εύδόξου μαθηματικοϊς 
έπιβάλλειν Ισχύσει; 

21 PLUT. Non posse . . . 11 Ύίύν (sc. mathematon) ό γευσάμενος, 
5 συττερ Εμπειρος ή, τά Σοφοκλέους περίεισιν φδων (fr. 224 Nauck) · 

Μουσομανεϊ δ ' έλάμφθην δακέτω, ττοτΐ δειράν 
έρχομαι δ ' εκ τε λύρας εκ τε νόμων 
ούς Θαμύρας περίαλλα μουσοποιεΐ, 

και νή Δία Εΰδοξος καΐ Άρίσταρχος καΐ 'Αρχιμήδης. 

ίο 22 EUDEM. RHOD. Hist. geom. fr. 133 Wehrli ap. PROCL. DIAD. 
In prim. Eucl. elem. lib. comm. p. 67 Friedlein Εύδοξος δέ ό Κνίδιος, 
Λέοντος μέν όλίγω νεώτερος, έταϊρος δέ των περί Πλάτωνα γενόμενος, 
πρώτος των καθόλου καλουμένων θεωρημάτων τό πλήθος ηΰξησεν καΐ 
ταϊς τρισϊν άναλογίαις άλλας τρεις προσέθηκεν καΐ τά περί τήν τομήν 

15 άρχήν λαβόντα παρά Πλάτωνος εις πλήθος προήγαγεν καΐ ταΐς άνα-
λύσεσιν έπ ' αυτών χρησάμενος. (Eadem ap. [HERON. ALEX.] Defin. 
136, 1 decurtata leguntur; seq. D 18.) 

Άμύκλας δέ ό Ήρακλεώτης, εις των Πλάτωνος έταίρων καΐ Μέναιχμος 
άκροατής ών Εύδόξου και Πλάτωνι δέ σνγγεγονώς καΐ ό αδελφός αΰτοΰ 

20 Δεινόστρατος Ιτι τελεωτέραν έποίησαν τήν δλην γεωμετρίαν. Θεύδιος 
δέ ό Μάγνης εν τε τοις μαθήμασιν εδοξεν είναι διαφέρων και κατά τήν 
άλλη υ φιλοσοφίαν · καΐ γάρ τά στοιχεία καλώς συνέταξεν καΐ πολλά 
τών μερικών καθολικώτερα έποίησεν. ΚαΙ μέντοι καΐ ό Κυζικηνός Άθή-
ναιος κατά τούς αυτούς γεγονώς χρόνους και έν τοις άλλοις μέν μαθή-

25 μασι, μάλιστα δέ κατά γεωμετρίαν έπιφανής έγένετο. Διήγον ουν ούτοι 
μετ' αλλήλων έν Ακαδημία κοινάς ποιούμενοι τάς ζητήσεις. Έρμότιμος 
δέ ό Κολοφώνιος τά ύ π ' Εύδόξου προηυπορημένα καΐ Θεαιτήτου προή-
γαγεν επί πλέον και τών στοιχείων πολλά άνευρε καΐ τών τόπων τινά 
συνέγραψεν. 

30 23 AUCTOR IGNOTUS in Ind. Acad. p. 15 Mekler [Έ]πεπόητο 
δέ, φησί, και τών μαθημάτων έπίδοσις πολλή κατ ' έκεΐνον τόν χρόνον, 

22 Als erster vergrößerte Eudoxos die Zahl der sogenannten allgemeinen 
Theoreme und er fügte den drei vorhandenen Proportionen drei neue hinzu und 
erweiterte die von Piaton angefangenen Untersuchungen über den Schnitt, wozu 
er die Analysen verwendete. 

23 μερικών cod. Μ (sed με in rasura postera manu rescriptum) cum vers, latinis, 
de quo cf. e. g. Procl. schol. in Eucl. p. 450,16 Heiberg τά θεώρημα τοϋτο . . . . 
έκεϊ μέν (sc. Plat. Theaet. 147 Ε—148 Β) μερικώτερον έγκειται, ένταΰθα δέ (sc. Eucl. 
Elem. Χ 9) καθόλου: όρικών cod. Β3 edd. 25 έτπφανής codd.: καταφανής Grynaeus 
30 έ]πεττόητο coll. Eudem. ap. Procl. in Euclid, p. 66, 9 s. Friedlein Πλάτων . . . . 
μεγίστη υ έποίησεν έττίδοσιν suppl. Lasserre: ]TENOICTO pap. έ]νενόητο Arnim 

2 * 
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άρχιτεκτονοΰντος μεν και προβλήματα δίδοντος του Πλάτωνος, ζη-
τούντοον δέ μετά σπουδής αυτά των μαθηματικών. Τοιγάρ [ταύ]τη 
[τά] περί μετρολογίαν ήλθε ν [είς κορυ]φήν τότε πρώτον καί τά περί 
[τούς άρι]θμούς προβλήματα, τών περί Ε[ΰδο]ξον μεταστησάντων τόν 

5 άπό [. . .]TOYCA. ΧΑισμόν. "Ελαβε [δέ και] ή γεωμετρία πολλήν 
έπίδοσιν · έγε(ν)νήθ[η] γάρ και ή άνάλυσις και τό περί διορισμούς 
λήμμα, και δλως τά π[ερί τ]ήν γεωμετρίαν έπϊ πολύ ν[ίκ]ην [ε]λ[αβε 
τώ]ν εν τε [όρ]γ[αυικ]ή και μη [χ]<?νικ[ή] · . . 

24 ERATOSTHENES ap. EUTOC. Comm. in Archimed. p. 96 
ίο Heiberg2 

El κύβον έξ όλίγου διπλήσιον, ώγαθέ, τεύχειν 
φράζεαι ή στερεήν πδσαν ές άλλο φύσιν 

εύ μεταμορφώσαι, τόδε τοι πάρα, καν σύ γε μάνδρην 
ή σιρόν ή κοίλου φρείατος ευρύ κύτος 

15 τήδ 1 άναμετρήσαιο, μέσας δτε τέρμασιν άκροις 
συνδρομάδας δισσών εντός ελης κανόνων. 

Μηδέ σύ γ ' Άρχύτεω δυσμήχανα έργα κυλίνδρων 
μηδέ Μεναιχμείους κωνοτομεϊν τριάδας 

δίζηαι, μηδ' εί τι θεουδέος Εύδόξοιο 
20 καμπύλο ν εν γραμμαΐς είδος αναγράφεται. 

25 [ERATOSTHENES] Epist. ad Ptolom. ap. EUTOC. Comm. in 
Archimed. p. 88 Heiberg2 Μετά χρόνον δέ τινάς φασιν Δηλίους επιβαλ-
λόμενους κατά χρησμόν διπλασιάσαι τινά τών βωμών έμπεσεϊν είς τό 
αυτό άπόρημα (sc. κύβου διπλασιασμόν). Διαπεμψαμένους δέ τούς 

25 παρά τώ Πλάτωνι εν 'Ακαδημία γεωμέτρας άξιουν αύτοϊς εύρεϊν τό 
ζητούμενον. Τών δέ φιλοπόνως έπιδιδόντων έαυτούς καΐ ζητούντων 
δύο τών δοθεισών δύο μέσας λαβείν 'Αρχύτας μέν ό Ταραντΐνος λέγεται 
διά τών ήμικυλίνδρων εύρηκέναι. Εΰδοξος δέ διά τών καλουμένων καμ-
πύλων γραμμών. Συμβέβηκε δέ πασιν αύτοίς άποδεικτικώς γεγραφέναι, 

30 χειρουργήσαι δέ και εις χρεία ν πεσεϊν μη δύνασθαι πλήν έπϊ βραχύ τι 
τόν Μέναιχμον και ταύτα δυσχερώς. Cf. VAL. MAX. VIII 12, ext. 1. 

24—25. 29 Lösung des Problems der Würfelverdoppelung durch gebogene 
Linien und unstetige als stetige behandelte Proportionen. 

2—3 [ταύ]τη [τά] suppl. Arnim [sls κορυ]<ρήν suppl. Mekler 4 [τούς άρι]Θμούς 
suppl. Mekler: ]OMOYC pap. [τούζ β]ωμού; dub. coni. Mekler [τά$ άτ]όμουζ Gaiser, 
Piatons ungeschriebene Lehre 465 Ε[ΰδο]ξον suppl. Gomperz θ[εαίτη]τον Gaiser 
5 [δέ καΐ] Mekler 6—8 suppl. pleraque Mekler 7 ν[ίκ]ην [Ι]λ[αβε τω]ν εν τε 
[όρ]γ[ανικ]τ) scripsi: ν[(κ]ην λ[αβόντ]α εν τε [όπ]τ[ικ]ή Mekler 12 ή coni. Jacobs: 
τήν cod. 18 Μεναιχμείουξ corr. Heiberg: Μενεχμείουξ cod. 19 δίζηαι cod.: διζήση 
coni. Meineke 26 έαυτούς dett.: έαυτοΐζ cod. F 30 βραχύ τι cod. A e corr.: 
βραχύτητι cett. 31 τόν Μέναιχμον Heiberg: τοϋ Μενέχμου codd. 



D 23—28 21 

26 PLUT. De gen. Socr. 7 Ήμεϊς δέ και τότε λέγειν καλώς ηγούμεθα 
τόν Χόνουφιν και μάλλον όττηνίκα κομιζομένοις ήμΐν ά π ' Αίγύπτου περί 
Καρίαν Δηλίων τινές άπήντησαν δεόμενοι Πλάτωνος ώς γεωμετρικού 
λΰσαι χρησμόν αϋτοϊς άτοπον ύπό του θεοΟ προβεβλημένον. ΤΗν δ ' δ 

5 χρησμός Δηλίοις και τοις άλλοις "Ελλησι παΰλαν των παρόντων κακών 
εσεσθαι διπλασιάσασι τόν έν Δήλω βωμόν. . . . Ό δέ τον) Αιγυπτίου 
μνησθείς προσπαίζειν εφη τόν θεόν "Ελλησιυ όλιγωρουσι παιδείας οίον 
έφυβρίζοντα την άμαθίαν ημών και κελεύοντα γεωμετρίας άπτεσθαι μη 
παρέργως · ου γάρ τοι φαύλης ούδ' άμβλύ διανοίας όρώσης άκρως δέ 

ίο τάς γραμμάς ήσκημένης έργον είναι δυεΐν μέσων άνάλογον ληψιν, ή μόνη 
διπλασιάζεται σχήμα κυβικού σώματος εκ πάσης ομοίως αύξόμενον 
διαστάσεως. Τοϋτο μέν ούν Ευδοξον αύτοϊς τόν Κνίδιον ή τόν Κυζικηνόν 
Έλίκωνα συντελέσει ν · μή τοΰτο δ ' οίεσθαι χρήναι ποθεί ν τόν θεόν άλλά 
προστάσσειν "Ελλησι πασι πολέμου καί κακών μεθεμένους Μούσαις 

15 όμιλείν και διά λόγων καί μαθημάτων τά πάθη καταπραΰνοντας άβλα-
βώς καί ώφελίμως άλλήλοις συμφέρεσθαι. 

27 PLUT. Vit. Marceil. 14 Την γάρ άγαπωμένην ταύτην και περι-
βόητον όργανικήν ήρξαντο μέν κινείν οί περί Ευδοξον καί Άρχύταν, 
ποικίλλοντες τφ γλαφυρώ γεωμετρίαν, και λογικής και πραγματικής 

20 αποδείξεως ουκ εΰποροϋντα προβλήματα δι ' αισθητών και οργανικών 
παραδειγμάτων ύπερείδοντες, ώς τό περί δύο μέσας άνάλογον πρόβλημα 
και στοιχεϊον έπΐ πολλά τών γραφομένων άναγκαΐον είς όργανικάς 
έξήγον άμφότεροι κατασκευάς, μεσογράφους τινάς άπό καμπύλων 
γραμμών και τμημάτων μεθαρμόζοντες · έπεϊ δέ Πλάτων ήγανάκτησε 

25 καί διετείνατο πρός αύτούς, ώς άπολλύντας και διαφθείροντας τό γεω-
μετρίας αγαθόν, άπό τών ασωμάτων και νοητών άποδιδρασκούσης 
έπΐ τά αισθητά καί προσχρωμένης αύθις αύ σώμασι πολλής και φορτικής 
βαναυσουργίας δεομένοις, ούτω διεκρίθη γεωμετρίας έκπεσοϋσα μηχα-
νική, και περιορωμένη πολύν χρόνον ύπό φιλοσοφίας, μία τών στρατιω-

30 τίδων τεχνών έγεγόνει. 

28 PLUT. Qu. conv. 8, 2, 1 Διό και Πλάτων αύτός έμέμψατο τούς 
περί Ευδοξον και Άρχύταν και Μέναιχμον είς όργανικάς καί μηχανικάς 
κατασκευάς τόν του στερεού διπλασιασμόν άπάγειν έπιχειροΰντας, 
ώσπερ πειρωμένους δι ' άλογου δύο μέσας άνάλογον, ή παρείκοι, λαβείν · 

10 post είναι add. καί codd.: del. Wyttenbach μέσων corr. Aid.2: μέσον codd. 
13 δ ' οίεσθαι corr. Reiske: δείσθαι codd. 19 πραγματικής codd. (de πραγματική 
άπόδειξις cf. e. g. Simpl. in Ar. de caelo p. 245, 20 Heiberg): γραμμική? coni. Valcke-
naerundeedd. 21 ύπερείδοντες corr. Xylander: ύπεριδόντες codd. άνάλογον corr. 
Wyttenbach: άνάλωτον vel δλογον codd. άνά λόγον Bryan 24 γραμμών corr. 
Corais: γραμμάτων codd. 27 σώμασι corr. Sintenis: σώματι codd. 28 βαναυσουρ-
γίας corr. anon.: βαναύσου άργίας codd. 34 δι ' άλόγου corr. Holwerda: διά 
λόγον vel λόγου codd. άνάλογον codd.: άνά λόγον em. Madvig ή corr. Herwer-
den: μή codd. 
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άπόλλυσθαι γαρ ούτω καΐ διαφθείρεσθαι τό γεωμετρίας αγαθόν αύθις 
έπΐ τά αισθητά παλινδρομούσης καΐ μή φερομένης άνω μηδ' άντιλαμ-
βανομένης των άιδίων καί ασωμάτων εΙκόνων, ,,ττρός οίσπερ ών ό θεός 
άεΐ θεός έστι" (Plat. Phaedr. 249 C). 

5 29 EUTOC. Comm. in Archimed. p. 56 Heiberg2 Πολλών δέ κλεινών 
ανδρών γραφαϊς έντετυχήκαμεν τό πρόβλημα τοϋτο έπαγγελλομέναις, 
ών τήν Εύδόξου του Κνιδίου (sc. την τών μεσών εΟρεσιν) παρητησάμεθα 
γράφειν, επειδή φησιν μέν έν προοιμίοις διά καμπύλων γραμμών αύτήν 
ηύρηκέναι, έν δέ τ ή άποδείξει πρός τ ώ μή κεχρήσθαι καμπύλαις γραμ-

ιο μαϊς, άλλά καΐ διηρημένην άναλογίαν εύρών ώς συνεχεΐ χρήται · δπερ 
ήν άτοπον ύπονοήσαι, τί λέγω περί Εύδόξου, άλλά περί τών καΐ μετρίως 
περί γεωμετρίαν άνεστραμμένων; 

30 ASCLEP. In Arstt. Met. comm. p. 86 Hayduck Ό λέγει (sc. 
Aristoteles, Met. 991" 14 = D l ) , τοιούτον έστι ν, ότι οί περί' Αναξα-

15 γόραν καΐ Εϋδοξον τον άστρο νόμο ν τον Πλατωνικό ν, άκροατής γάρ 
γέγονε Πλάτωνος, καί τίνα τών Εύκλείδου αύτο(Ο) φασιν είναι. 

31 PROCL. DIAD. In prim. Eucl. lib. comm. p. 68 Friedlein (unde 
[HERON. A L E X . ] Defin. 136, 1) Ού πολύ δέ τούτων (sc. Eudoxi 
Platonisque discipulorum de quibus dixit D 22) νεώτερος έστι ν Εύκλείδης 

2 ο ό τά Στοιχεία συναγαγών και πολλά μέν τών Εύδόξου συντάξας, πολλά 
δέ τών Θεαιτήτου τελεωσάμενος, έτι δέ τά μαλακώτερον δεικνύμενα τοϊς 
έμπροσθεν είς άνελέγκτους αποδείξεις άναγαγών. 

32 SCHOL. IN EUCL. lib. V prooem. p. 282 Heiberg (Eucl. op. V) 
Τοΰτο τό βιβλίου Εύδόξου τοϋ Κνιδίου του μαθηματικού τοΰ κατά τούς 

52 Πλάτωνος χρόνους γεγονότος είναι λέγεται, έπιγέγραπται δέ δμως 
Εύκλείδου, άλλ' ού κατά τι να ψευδή έπιγραφήν · εύρέσεως μέν γάρ 
ένεκα άλλου τινός ούδέν κωλύει είναι, τής μέντοι κατά στοιχεϊον αύτών 
συντάξεως χάριν καί τής πρός άλλα τών ούτω ταχθέντων ακολουθίας 
ώμολόγηται παρά πδσιν Εύκλείδου είναι. 

30 33 SCHOL. IN EUCL. ibid. p. 280 Σκοπός τ ώ πέμπτω βιβλίω περί 
αναλογιών διαλαβεΐν. . . . Ό μέν ούν σκοπός ούτος, τό δέ βιβλίον Εύ-
δόξου τινές εΰρεσιν είναι λέγουσι τοϋ Πλάτωνος Ιδιδασκάλου]]. 

3 4 A R S T T . Met. Μ 1077a 9 "Ετι γράφεται ενια καθόλου ύττό τών μαθηματικών 
τταρά ταύτας τάς ουσίας. Έ σ τ α ι ούν καί αύτη τις άλλη ούσία μεταξύ κεχωρισμένη 

35 τών τ* Ιδεών καί τών μεταξύ, ή ούτε αριθμός έστιν ούτε στιγμή ούτε μέγεθος ούτε 
χρόνος. 

9 πρός τ ω corr. Heiberg: ττρός τό vel ιτρό τό codd. 16 αύτοΰ Lasserre: αύτόν 
codd. 32 διδασκάλου seel. Lasserre, nisi intellegendum Piatone magistro: prae-
bent codd. 35 στιγμή recc.: στιγμαΐ mell. 
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35 ARSTT. Anal. post. 85" 37 Προϊόντες γάρ δεικνύουσιν ώσ-rrep περί τοϋ άνά 
λόγον, οίον δτι δ άν ή τι τοιούτον (sc. τό καθόλου) εσται άνά λόγον δ ούτε γραμμή 
ούτ' άριθμός ούτε στερεών οΰτ' έττίττεδον, άλλά παρά ταΰτά τι. 

36 EUCL. Elem. V def. 3 Λόγος εστί δύο μεγεθών ομογενών ή κατά 
5 πηλικότητά ποια σχέσις. 

3 7 V def. 4 Λόγον εχειν προς άλληλα μεγέθη λέγεται, & δύναται 
πολλαπλασιαζόμενα άλλήλων ύπερέχειν. 

3 8 V def. 5 ' Εν τ φ αύτφ λόγω μεγέθη λέγεται είναι πρώτον 
πρός δεύτερον καΐ τρίτον πρός τέταρτον, όταν τά τοΰ πρώτου καΐ 

ίο τρίτου ίσάκις πολλαπλάσια τών τοϋ δευτέρου καΐ τετάρτου ίσάκις πολ-
λαπλασίων καθ' όποιονοΰν πολλαπλασιασμών έκάτερον έκατέρου ή άμα 
ύπερέχη ή άμα ίσα ή ή άμα έλλείπη ληφθέντα κατάλληλα. 

39 ARSTT. Eth. Nie. Ε 1131» 31 Ή γάρ άναλογία Ισότηξ έστί λόγων, καΐ έν 
τέτταρσιν ΙλαχΙστοίξ. Cf. Eratosth. ap. THEON. SMYRN. Expos, rer. math. p. 82 

15 Hiller Άναλογία δ ' έστί πλειόνων λόγων όμοιότη; ή ταΟτότης. 

40 EUCL. Elem. V def. 7 Ό τ α ν δέ τών Ισάκις πολλαπλασίων τό 
μεν τοϋ πρώτου πολλαπλάσιον ύπερέχη τοΰ τοϋ δευτέρου πολλαπλασίου, 
τό δέ τοϋ τρίτου πολλαπλάσιον μη ύπερέχη τοΰ τοΰ τετάρτου πολλα-
πλασίου, τότε τό πρώτον πρό$ τό δεύτερον μείζονα λόγον εχειν λέγεται 

20 ήπερ τό τρίτον πρός τό τέταρτον. 

34—35 <[Sätze und Beweise> in der Proportionenlehre gelten allgemein. 

36 Definitionen: Verhältnis ist das gewisse Verhalten zweier gleich-
artiger Größen der Abmessung nach. 37 Daß sie ein Verhältnis zuein-
ander haben, sagt man von Größen, die, vervielfältigt, einander übertreffen 
können. 38 Man sagt, daß Größen in demselben Verhältnis stehen, die 
erste zur zweiten wie die dritte zur vierten, wenn bei beliebiger Verviel-
fältigung die Gleichvielfachen der ersten und dritten den Gleichvielfachen 
der zweiten und vierten gegenüber, paarweise entsprechend genommen, 
entweder zugleich größer oder zugleich gleich oder zugleich kleiner sind. 
39 Die Proportion ist Gleichheit der Verhältnisse und sie besteht aus 
mindestens vier Gliedern. 40 Wenn aber von den Gleichvielfachen das 
Vielfache der ersten Größe das Vielfache der zweiten übertrifft, während 
das Vielfache der dritten das Vielfache der vierten nicht übertrifft, dann 
sagt man, daß die erste Größe zur zweiten ein größeres Verhältnis hat als 
die dritte zur vierten. 

2 ö1 codd.: om. n et O.Becker, Q. u. St. z. Gesch. d. Math. Abt. Β II 1933 331 
adn. δ2 codd.: om. n 5 post ιτηλικότητα praebet πρόζ άλληλά ποια σχέαΐζ Theo-
nis recensio 13 λόγων plurimi codd.: λόγου unus 
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4 1 V prop. 4 Έάν πρώτον (sc. μέγεθος) πρός δεύτερου τόυ 
αύτόν εχη λόγου και τρίτον πρός τέταρτον, και τά Ισάκις ττολλαττλάσια 
του τε πρώτου και τρίτου ττρός τά ίσάκις πολλαπλάσια του δευτέρου 
και τετάρτου καθ* όποιονοϋυ πολλαπλασιασμού τόυ αύτόν εξει λόγου 

5 ληφθέντα κατάλληλα. 

4 2 V prop. 8 Τώυ άνισων μεγεθώυ τό μείζον προς τό αυτό 
μείζονα λόγου εχει ήπερ τό ελαττου. ΚαΙ τό αύτό προς τό ελαττου 
μείζουα λόγου εχει ήπερ πρός τό μεϊζου. 

4 3 V prop. 9 Τά πρός τό αύτό τόν αύτόν έχοντα λόγον ίσα 
ίο άλλήλοις εστίν · και πρός α τό αύτό τόυ αύτόυ εχει λόγου, έκεΐυα ίσα 

έστίν. 

41 Satz: Hat eine erste Größe zu einer zweiten dasselbe Verhältnis wie 
eine dritte zu einer vierten, dann müssen auch bei beliebiger Vervielfältigung 
Gleichvielfache der ersten und dritten zu Gleichvielfachen der zweiten und 
vierten, entsprechend genommen, dasselbe Verhältnis haben. 

E s seien ma und mc die nämlichen Vielfachen von α und c und nb und nd irgend welche 
ma mc 

Gleichvielfache von b und d, so wird behauptet = . 
nb nd 

Man nehme Gleichvielfache rma und rmc, snb und snd, dann sind rma und rmc Gleich-
vielfache von α und c, snb und snd Gleichvielfache von b und d. 

a c 
D a nach Voraussetzung — — — , 

so ist wegen Def. 88, wenn r(ma) > = < s(nb) auch r(mc) > = < s(nd) . 
ma mc 

Daraus folgt wegen Def. 38 die Behauptung = . 
nb nd 

42 Satz: Von ungleichen Größen hat die größere zu einer festen Größe 
größeres Verhältnis als die kleinere. Und die feste Größe hat zur kleineren 
größeres Verhältnis als zur größeren. 

Sei a~> b und sei c eine dritte mit α und b vergleichbare Größe. 
E in Vielfaches m von a—b wird nach Def. 87 c übertreffen: m (a—b) > c (1) 

und ein bestimmtes Vielfaches von c wird nach Def. 87 mb übertreffen. 
Möge nun (n + 1 )c dieses tun: (n + 1) c > mb (2) 
aber nc noch nicht: mb Jg nc (3) 
Addiert man (1) und (3), so folgt ma Ξϊ (η + 1 )c 
Aber nach (2) ist mb < fn + ljc 

a b 
Daraus folgt wegen Def. 40 die erste Behauptung des Satzes — > — . 

c c 
c c 

Analog beweist man die zweite Behauptung — > — . 
b a 

43 Satz: Größen, die zu einer festen Größe dasselbe Verhältnis haben, 
sind einander gleich. Und Größen, zu denen die feste Größe dasselbe Ver-
hältnis hat, sind gleich. 
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4 4 V prop. 10 Των ττρός τό αυτό λόγον εχόντων τ ό μείζονα 
λόγον έχον εκείνο μεϊζόν εστίν · ττρός δ δέ τό αυτό μείζονα λόγον εχει, 
εκείνο ελαττόν εστίν. 

4 5 V prop. 11 Οί τ ω αΰτω λόγω οί αυτοί και άλλήλοις είσιν 
5 οί αυτοί. 

4 6 V prop. 12 'Εάν ή όποσαοΰν μεγέθη άνάλογον, εσται ώς 
εν των ηγουμένων ττρός εν των επομένων, ούτως άτταυτα τά ήγούμενα 
πρός άτταντα τά έττόμενα. 

a b 
Wäre nämlich α φ 6, so wäre wegen Satz 42 auch — φ — . 

c c 
a b 

Daraus folgt die erste Behauptung des Satzes: wenn — = — , so ist α gleich b. 
c c 
c c 

Analog beweist man die zweite Behauptung: wenn — = — , so ist α gleich b. 
a b 

44 Satz: Von Größen, die zu einer festen Größe Verhältnis haben, ist 
diejenige, die größeres Verhältnis hat, die größere. Und diejenige, zu der 
die feste Größe größeres Verhältnis hat, ist die kleinere. 

a b Wäre nämlich a sS 6, so wäre wegen Satz 42 und 43 auch — gj — . 
c c 

a b 
Daraus folgt die erste Behauptung des Satzes: wenn — > — , so ist α größer als b. 

c c 
c c 

Analog beweist man die zweite Behauptung: wenn — > — , so ist b kleiner als a. 
b a 

45 Satz: Verhältnisse, die einem festen Verhältnis gleich sind, sind auch 
untereinander gleich. 

• a c , c e α e 
Es sei — = — und — = — , so wird behauptet — = — . 

b d d f b f 
Man nehme Gleichvielfache ma, mc, me, und nb, nd, nf: 

wenn ma > = < nb, so ist nach Def. 38 mc > = < nd; 
wenn aber mc > = < nd, so ist entsprechend me > = < nf. 
Daraus folgt: 
wenn ma > = < nb, so ist me> — < nf. 

a e 
Daxaus folgt die Behauptung — = — . 

46 Satz: Stehen beliebig viele Größen in Proportion, dann müssen sich 
alle Vorderglieder zusammen zu allen Hintergliedern zusammen verhalten 
wie das einzelne Vorderglied zum {zugehörigen) einzelnen Hinterglied. 

Es seien ma, mc, me usf. Gleichvielfache von a, c, e usf. und nb, nd, nf usf. andere 
Gleichvielfache von b. d, f usf. 
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47 V prop. 14 Έάν πρώτον irpos δεύτερον τον αυτόν εχη 
λόγον και τρίτον πρός τέταρτον, τό δέ πρώτον τοϋ τρίτου μείζον ή, 
και τό δεύτερον τοϋ τετάρτου μείζον εσται, καν ίσον, ίσον, καν ελαττον, 
ελαττον. 

4 8 A R I S T T . Anal. post. 74® 17 Keel τό άνάλογον ότι καΐ έναλλάξ, ή άριθμοί καΐ 
fj γραμμαΐ καΐ ή στερεά καΐ ή χρόνοι, ώσττερ έδείκνυτό ποτέ χωρίς, ένδεχόμενόν γε 
κατά πάντων μιςί άττοδείξει δειχθήναι · άλλά διά τό μή είναι ώνομασμένον τι ταύτα 
πάντα ?ν, άριθμοί μήκη χρόνοι στερεά, καΐ είδει διαφέρειν άλλήλων, χωρίς έλαμβάνετο. 
Νυν δέ καθόλου δείκνυται · ου γαρ ή γραμμαΐ ή ή άριθμοί ύττηρχεν, άλλ' ή τοδ(, δ 
καθόλου ύποτίθενται ύττάρχειν. 

49 EUCL. Elem. V prop. 16 Έάν τέσσαρα μεγέθη άνάλογον ζ, και 
έναλλάξ άνάλογον εσται. 

5 0 V prop. 17 Έάν συγκείμενα μεγέθη άνάλογον fj, και διαιρε-
θέντα άνάλογον εσται. 

Wenn ma > = < nb, so sind mc > = < nd und me > = < nf usf. 
Also wenn ma > = < nb, so ist ma + mc + me usf. > = < nb + nd + nf usf. 
Oder wenn ma > = < nb, so ist m(a + c + e usf.J > = < n(b + d + / usf.J 

a a + c + e usf. 
Daraus folgt nach Def. 88 die Behauptung — = . 

b b + d + / usf. 

47 Satz: Hat eine erste Größe zur zweiten dasselbe Verhältnis wie die 
dritte zur vierten und ist dabei die erste größer als die dritte, dann muß 
auch die zweite größer sein als die vierte, wenn gleich, gleich, wenn kleiner, 
kleiner. 

a c 
Es sei a > c, so ist wegen Satz 42 — > — . 

b b 
a c c c 

Da aber nach Voraussetzung — = — , so ist — > — . 
b d d b 

Daraus folgt wegen Satz 44 die erste Behauptung des Satzes: 6 > d. 
Die zweite und die dritte Behauptung werden analog bewiesen. 

48—49 Satz: Stehen vier Größen in Proportion, so werden sie auch ver-
tauscht in Proportion stehen. 

a c wia nc 
Ist — = — , so gilt für entsprechende Gleichvielfache 

b d mb nd 
Ist nun ma > = < nc, so folgt wegen Satz 47 mb > = < nd. 

a b Daraus folgt die Behauptung — = — . c d 

50 Satz: Stehen verbundene Größen in Proportion, so werden sie auch 
getrennt in Proportion stehen. 

δ καΐ2 cod. n et Themist. ad loc. (cf. D 49) : om. cett. codd. 
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5 1 V prop. 18 Έάν διηρημένα μεγέθη άνάλογον ή, και συντε-
θέντα άνάλογον εσται. 

5 2 V prop. 19 Έάν ζ ώς δλον πρός δλον, ούτως άφαιρεθέν 
προς άφαιρεθέν, και τό λοιπόν προς τό λοιπόν εσται ώς δλον ττρός δλον. 

5 53 V prop. 20 Έάν fj τρία μεγέθη και άλλα αύτοϊς ίσα τό 
πλήθος, σύνδυο λαμβανόμενα καΐ έν τω αύτω λόγω, δι ' ίσου δέ τό 
πρώτον του τρίτου μείζον ή, και τό τέταρτον τοϋ έκτου μείζον εσται, 
καν ίσον, ίσον, καν ελαττον, ελαττον. 

Es seien a + b und c + d verbundene Größen, a, b, c, d getrennte Größen: es wird 
a + b c + d a c 

behauptet, wenn = , so ist — = — 
b d b d 

Man nehme die Gleich vielfachen m(a + b) > = <C (m n)b, 
so ist m(c d) > = <('»» + n)d; 

Subtraktion von mb bzw. md führt auf ma > = < nb und mc> = < nd. 
a c 

Daraus folgt nach Def. 38 die Behauptung — = — . 
b d 

51 Satz: Stehen getrennte Größen in Proportion, so werden sie auch ver-
bunden in Proportion stehen. 

Der Beweis wird indirekt geführt, da der Satz die Umkehrung von D 60 ist. 

52 Satz: Wenn das Weggenommene zum Weggenommenen sich verhält 
wie das Ganze zum Ganzen, so wird sich der Rest zum Rest verhalten wie 
das Ganze zum Ganzen. 

Es seien a + b und c + d ganze Größen, α und c weggenommene Größen, b und d 
a + b a . b a + b 

Reste: es wird behauptet, wenn = — , so ist 
c + d c d c + d 

a + b c + d 
Man vertausche nach Satz 49 die inneren Glieder: 

So ist wegen Satz 50 

Es folgt nach nochmaüger Vertauschung 

Daraus folgt nach Voraussetzung die Behauptung -

a c 

b _ d 

a c 

b _ a 

d c 

b a + b 

c + d 

53 Satz: Hat man drei Größen und gleichviel weitere, so daß sie paar-
weise genommen in demselben Verhältnis stehen, und ist dabei über glei-
ches weg die erste größer als die dritte, so wird auch die vierte größer sein 
als die sechste, gleich, wenn gleich, und kleiner, wenn kleiner. 

Es seien a, 6, c drei Größen und d, e, f ebensoviele andere, zu je zwei im selben Ver-
a c 

hältnis. Man nehme a > c, so ist nach Satz 42 — > — . 6 6 
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54 V prop. 21 'Εάν ij τρία μεγέθη και άλλα αύτοΐς ίσα το 
πλήθος, σύνδυο λαμβανόμενα και έν τ ω αύτω λόγω, ή δε τεταραγμένη 
αύτών ή αναλογία, δι' ίσου δε τό πρώτον του τρίτου μείζον ή, και τό 
τέταρτον του Ικτου μείζον εσται, καν ίσον, ίσον, καν ελαττον, ελαττον. 

5 55 V prop. 22 Έάν ή όποσαουν μεγέθη και άλλα αύτοϊς ίσα 
τό πλήθος, σύνδυο λαμβανόμενα καΐ έν τ ω αύτω λόγω, και δι' ίσου 
έν τ ω αύτω λόγω εσται. 

a d c 1 d f 
Da aber — = — und — = — , so ist — > — . 

b e b e e e 
Daraus folgt wegen Satz 44 die erste Behauptung des Satzes: d> f . 
Die zweite und die dritte Behauptung werden analog bewiesen. 

54 Satz: Hat man drei Größen und gleichviel weitere, so daß sie paar-
weise genommen in demselben Verhältnis stehen, aber in überkreuzter Pro-
portion, und ist dabei über gleiches weg die erste größer als die dritte, so 
wird auch die vierte größer sein als die sechste, gleich, wenn gleich, und 
kleiner, wenn kleiner. 

_ . a e , b d 
Es seien — = — und — = — . 

b f c e 
α c 

Man nehme a > c, so ist nach Satz 42 — > — . 
b b 

__ a e . c e e e 
Da aber — : — und — = — , so ist — > — . 

b f b d f d 
Daraus folgt wegen Satz 44 die erste Behauptung des Satzes: d> f . 
Die zweite und die dritte Behauptung werden analog bewiesen. 

55 Satz: Hat man beliebig viele Größen und gleichviel weitere, so daß 
sie paarweise genommen in demselben Verhältnis stehen, so werden sie auch 
über gleiches weg in demselben Verhältnis stehen. 

d 

au 3iuu wegen ü a u Ti uiiu • . 
nb ne oc of 

Daraus folgt nach Satz 53 wenn ma > = < oc auch md > = < of 
a d 

und daraus wegen Def. 38 die Behauptung — = — . 
/ c 

6 καΐ1 codd. praeter duo, qui omiserunt 
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5 6 V prop. 23 Έάυ ή τρία μεγέθη καΐ αλλα αύτοϊς ίσα τό 
πλήθος, σύνδυο λαμβανόμενα και έν τ ω αύτώ λόγω, fj δέ τεταραγμένη 
αυτών ή αναλογία, και δι' ίσου έν τ ω αύτω λόγω έσται. 

5 7 V prop. 24 Έάν πρώτον ττρόξ δεύτερον τον αύτόν εχη 
5 λόγον και τρίτον προς τέταρτον, εχη δέ καΐ πέμπτον προς δεύτερον 

τόν αύτόν λόγον και έκτον πρός τέταρτον, καΐ συντεθέν πρώτον και 
πέμπτον προς δεύτερον τόν αύτόν έξει λόγον καΐ τρίτον καΐ έκτον προς 
τέταρτον. 

56 Satz: Hat man drei Größen und gleichviel weitere, so daß sie paar-
weise genommen in demselben Verhältnis stehen, aber in überkreuzter Pro-
portion, so werden sie auch über gleiches weg in demselben Verhältnis stehen. 

tx c b d α d 
Es seien a, b, c und d, e, /, so daß — - — u n d — = — , so wird behauptet — = — . 

b f c e e t 
Man nehme die Gleichvielfachen ma, mb, md und nc, ne, nf. 

a e ma ne Ist —· = — , so gilt für entsprechende Gleichvielfache = . 
b f mb nf 
b d mb md 

Ist anderseits — = — , so gilt für entsprechende Gleichvielfache = . 
c e nc ne 

Nach Satz 54 ist dann, wenn ma > = < nc, auch md > = < nf 
a d und nach Def. 5 die Behauptung — = — . 
ο f 

57 Satz: Hat eine erste Größe zur zweiten dasselbe Verhältnis wie die 
dritte zur vierten, und auch eine fünfte zur zweiten dasselbe Verhältnis wie 
die sechste zur vierten, dann werden auch verbunden die erste und fünfte 
Größe zur zweiten dasselbe Verhältnis haben wie die dritte und sechste zur 
vierten. 

a c e f 
Es seien a, b, c und d, e, f , so daß — = — und — = — , 

b d b d 
. , , , a + e c 4- f 

so wird behauptet 
b d 

a c b d 
Aus Voraussetzung mit umgekehrter zweiter Proportion — = — und — = — 

b d e f 
a c 

folgt wegen Satz 55 — = — . 
« t 

a + e c -f- / Daraus folgt wegen Satz 51 = . 
« / 

e f Da aber nach Voraussetzung — = — . 

a e c -(- / 
folgt wegen Satz 55 die Behauptung = . 

2 καΐ supra vers. cod. F : om. codd. utriusque recensionis et edd. 
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68 E U C L . Elem. X I I prop. 1 Τά ίν τοις κύκλοι? δμοια ττολύγωνα -πρό; δλληλά 
έστιν ώς τά άττό των διαμέτρων τετράγωνα. 

59a ARCHIMED. Quadr. parab. prooem. p. 264 Heiberg Των 
άνίσων χωρίων τάν υπεροχών, φ υπερέχει τό μείζον του ελάσσονος, 

5 δυνατόν είμεν αΰτάν (έαυτδ) συντιθεμέναν παντός ύπερέχειν του προτε-
Θέντος πεπερασμένου χωρίου. Κέχρηνται δέ και οί ττρότερον γεωμέτραι 
τωδε τω λήμματι · τούς τε γαρ κύκλους διπλάσιο να λόγον εχειν ποτ ' 
άλλόλους τδν διαμέτρων όπτοδεδείχασιν αύτω τούτω τω λήμματι 
χρώμενοι, . . . seq. D 60a. 

ίο 59b HERON. A L E X . Metr. I prooem. Άμήχανον γαρ ήν πρό της 
Εύδόξου έττινοίας άπόδειξιν ποιήσασθαι, . . . seq. D 62d, καΐ ότι οί 
κύκλοι ττρός αλλήλους είσΐν ώς άττό των διαμέτρων τετράγωνα ττρός 
άλληλα. 

68 Satz: Die in Kreisen einbeschriebenen ähnlichen Polygone verhalten 
sich zueinander wie die Quadrate über den Durchmessern. 

E s wird zuerst bewiesen, daß die Dreiecke ABC und A'B'C' winkelgleich sind, 
folglich daß die Winkel ACB und A'C'B' gleich sind. Dann wird bewiesen, daß die 
Dreiecke A B D und A'B 'D' auch winkelgleich sind, folglich daß die Durchmesser A D 
und A'D' sich zueinander verhalten wie die Polygonseiten A B und A'B' . 

E s stehen aber ähnliche geradlinige Figuren im quadratischen Verhältnis homologer 
Seiten. Hieraus folgt, daß die Polygone A B C E F und A 'B 'C 'E 'F ' im quadratischen 
Verhältnis der Seiten A B und A'B ' stehen und daß ebenso die über AD und A'D' kon-
struierten Quadrate im quadratischen Verhältnis der Seiten AD und A'D' stehen. 

Daraus folgt wegen Satz 45 die Behauptung, A B C E F stehe zu A'B 'C 'E 'F ' wie 
(AD)2 zu (A'D')2. 

5 έαυτςί add. Heiberg: om. codd. 12 τά ante άττό inserendum putat Heiberg 

A 

ß' 

D 
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59 c EUCLID. Elem. XII prop. 2 Oi κύκλοι ττρός αλλήλους εϊσίν 
d>S τά άττό τώυ διαμέτρων τετράγωνα. — SCHOL. 12 ad loc. p. 622 
Heiberg (Eucl. op. V) ΕΟδόξου. 

59 Satz: Die Kreise verhalten sich zueinander wie die Quadrate ihrer 
Durchmesser. 

5 

Gesetzt, die beiden Kreise wären nicht proportional zu den Quadraten über den 
Durchmessern AE und A'E' , dann würde sich (AE)2 zu (A'E')2 verhalten wie der erste 
Kreis zu einer Fläche S, die entweder größer oder kleiner als der zweite Kreis sein müßte. 

Man nehme zuerst an, daß S kleiner ist, und beschreibe nun in dem zweiten Kreis 
ein Quadrat A'C'E'G': dieses ist größer als die Hälfte des Kreises, denn das einbeschrie-
bene Quadrat ist die Hälfte des umbeschriebenen. Nun werden die Bogen A'C' in 
B', D', F ' und H ' halbiert und das Achteck A'B 'C 'D'E 'F 'G'H' gebildet. Jedes der 
Dreiecke A'B'C', . . . ist größer als die Hälfte des zugehörigen Kreissegments. Wieder-
holt man das, indem man immer wieder die Bogen halbiert, so müssen zum Schluß 
Kreissegmente übrigbleiben, die zusammen kleiner als die Differenz des zweiten Krei-
ses und der Fläche S sind. Dann ist also das einbeschriebene Polygon größer als die 
Fläche S. 

Beschreibt man nun in dem ersten Kreis ein ähnliches Polygon ABCDEFGH, so 
verhält sich (AE)2 zu (A'E')2 wegen Satz 58 wie das Polygon im ersten Kreis zu dem 
ähnüchen Polygon im zweiten Kreis. Also verhält sich der erste Kreis zu der Fläche S 
wie das Polygon im ersten Kreis zu dem im zweiten. Vertauscht man die mittleren 
Glieder nach Satz 49, so ergibt sich 

Kreis A B . . . S 
Polygon A B . . . Polygon A'B ' . . . 

Das ist aber ein Widerspruch, denn der erste Kreis ist größer als das erste Polygon 
und S ist kleiner als das zweite Polygon. 

Der Fall, daß S größer ist als der zweite Kreis, kann durch Vertauschung der beiden 
Kreise auf den ersten Fall zurückgeführt werden; man kommt also auch in diesem 
Fall zu einem Widerspruch. 

Also verhalten sich die beiden Kreisflächen zueinander wie (AE)2 zu (A'E')2, was 
zu beweisen war. 
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60a ARCHIMED. Quadr. parab. prooem. p. 264 Heiberg (post 
D 59a) Kocl τάς σφαίρας ότι τριττλασίονα λόγου εχοντι ποτ ' άλλάλας 
ταυ διαμέτρων, . . . seq. D 61a. 

60b EUCL. Elem. X I I prop. 18 Al σφαΐραι irpos σλλήλας έν τρι-
s πλασίουι λόγω είσΐ των ίδίωυ διαμέτρων. 

60 Satz: Die Kugeln verhalten sich zueinander wie die Kuben ihrer 
Durchmesser. 

Es seien die Kugeln AB. . . und A'B'.. . 

Gesetzt, die beiden Kugeln wären nicht proportional zu den Kuben der Durch-
messer AC und A'C', dann würde sich die erste zu einer dritten, die entweder größer 
oder kleiner ist als die zweite, verhalten wie die Kuben der Durchmesser AC und A'C' 
zueinander. 

Man nehme zuerst an, daß eine dritte Kugel D E F kleiner ist, und denke sie sich 
konzentrisch zur zweiten; man beschreibe nun in der zweiten Kugel ein Polyeder A'B' . . . , 
dessen Seitenflächen die kleinere Kugel D E F nicht berühren, und in der ersten 
Kugel ein ähnliches Polyeder A B . . . : 

Polyeder A B . . . _ (AC)3 

Polyeder A'B' . . . _ (A'C')3 ' 
Dieses Verhältnis ist aber nach Voraussetzung dasjenige der ersten und der dritten 

Kugel zueinander. Folglich sollte wegen Satz 45 
Kugel A B . . . Polyeder A B . . . 
Kugel D E F 

Vertauscht man die mittleren Glieder nach Satz 49: 
Kugel A B . . . Kugel D E F 

Polyeder A'B' . . . 

Polyeder AB . . . Polyeder A 'B ' . . . 
Die erste Kugel ist aber größer als das erste Polyeder und die dritte kleiner als das 
zweite: das ist ein Widerspruch. 

Man betrachte nun den Fall, daß eine dritte Kugel S größer ist als die zweite; 
Kugel S (A'C')S 

es soll sein: 

Es wird aber 

Kugel A B . . . (AC)3 

Kugel S Kugel A'B' . . . 
Kugel A B . . . Kugel < Kugel A B . . . 

also auch 
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61a ARCHIMED. Quadr. parab. prooem. p. 264 Heiberg (post 
D 60a) "Ετι δέ καΐ <δτι) πδσα πυραμίς τρίτον μέρος έστί τοΟ πρίσματος 
του τάν αύτάν βάσιν έχοντος τα πυραμίδι καΐ ΰψος ίσον · . . . seq. D 62a. 

61b — De sphaer. et cyl. I prooem. p. 4 Heiberg Διόιτερ ούκ ocv 
5 όκνήσαιμι άντιπαραβαλεΐν αύτά (sc. theoremata nova de sphaera et 

cylindro) ιτρός τε τά τοις άλλοις γεωμέτραις τεθεωρημένα καΐ πρός τά 
δόξαντα πολύ ύττερέχειν των ύττό Εύδόξου περί τά στερεά θεωρηθέντων, 
ότι ττασα πυραμίς τρίτον έστί μέρος πρίσματος του βάσιν έχοντος τήν 
αυτήν τη πυραμίδι και Οψος Τσον, . . . seq. D 62b. 

Kugel Α'Β' . . . (A'C)» : diese Proportion entspricht aber genau der Annahme 
Kugel < Kugel AB. . . (AC)8 

zu Beginn des ersten Teils, deren Unmöglichkeit bewiesen wurde. 

Also verhalten sich die beiden Kugeln zueinander wie (AC)3 zu (A'C')3, was zu 
beweisen war. 

61 Satz: Jede Pyramide ist gleich einem Drittel des Prismas über der-
selben Basis mit derselben Höhe. 

Es wird zuerst bewiesen, daß jedes dreiseitige Prisma sich in drei gleiche dreiseitige 
Pyramiden zerlegen läßt. 

Es sei ABCDEF ein dreiseitiges Prisma, und man ziehe die Diagonalen AF, DB und 
FB. Es wird behauptet, daß die Pyramiden ACFB, ADFB und BDEF gleich sind. 
Denn da ADFC ein Parallelogramm ist, so sind die Dreiecke ACF und ADF gleich. 
Folglich sind die Pyramiden ACFB und ADFB gleich, denn beider Spitze ist B. Nun 
ist die Pyramide ADFB dieselbe wie die Pyramide ADBF. Also sind die Pyramiden 
ACFB und ADBF gleich. 

2 δτι suppl. Heiberg: om. codd. 

Lasserre, Eudoxos 
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61c — Ad Eratosth. prooem. p. 430 Helberg Διόττερ καΐ των 
θεωρημάτων τούτων, <ών> Εΰδοξος έξηύρηκεν πρώτος τήν άπόδειξιν, 
περί τοΰ κώνου καΐ της πυραμίδος, δτι τρίτον μέρος ό μέν κώνος τοϋ 
κυλίνδρου ( = D 62c), ή δέ πυραμίς τοϋ πρίσματος, των βάσιν εχόντων 

5 τήν αυτήν και ΰψος ίσον, ού μικράν άπονείμαι <άν) τις Δημοκρίτω 
μερίδα πρώτω τήν άπόφασιν τήν περί τοϋ είρημένου σχήματος χωρίς 
άποδείξεως άποφηναμένω. 

61d EUCL. Elem. XII prop. 7 coroll. Πόρισμα · έκ δή τούτου φα-
νερόν, δτι πδσα πυραμίς τρίτον μέρος έστί τοΰ πρίσματος τοϋ τήν 

ίο αυτήν βάσιν Ιχοντος αύτη) καΐ ΰψος ίσον. 

62a ARCHIMED. Quadr. parab. prooem. p. 264 Heiberg (post 
D 61a) Καΐ διότι πας κώνος τρίτον μέρος έστί τοϋ κυλίνδρου τοΰ τάν 
αύτάν βάσιν έχοντος τω κώνω καΐ ΰψος ίσον, όμοΐον τω προειρημένω 
λήμμά τι λαμβάνοντες Ιγραφον. 

15 62b — De sphaer. et cyl. I prooem. p. 4 Heiberg (post D 61b) Kai 
δτι πδς κώνος τρίτον μέρος έστίν του κυλίνδρου τοΰ βάσιν έχοντος τήν 
αύτήν τω κώνω καΐ ΰψος ίσον · καΐ γάρ τούτων προϋπαρχόντων 
φυσικώς περί ταϋτα τά σχήματα, πολλών πρό Εύδόξου γεγενημένων 
άξίων λόγου γεωμετρών συνέβαινεν ύπό πάντων άγνοεϊσθαι μηδ' ύφ' 

20 ένός κατανοηθηναι. 

62c — Ad Eratosth. prooem. p. 430 Heiberg (cf. D 61c) Περί τοΰ 
κώνου και της πυραμίδος, δτι τρίτον μέρος δ μέν κώνος τοϋ κυλίνδρου, 

Da ferner ABED ein Parallelogramm ist und BD dessen Diagonale, so sind die 
Dreiecke EDB und ADB gleich. Folglich sind die Pyramiden EDBF und ADBF gleich, 
denn beider Spitze ist F. Die Pyramide ADBF ist aber der Pyramide ACFB gleich. 
Folglich ist auch die Pyramide EDBF der Pyramide ACFB gleich. Es läßt sich also 
das dreiseitige Prisma in drei gleiche dreiseitige Pyramiden zerlegen. 

Es soll nun bewiesen werden, daß jede dreiseitige Pyramide einem Drittel des drei-
seitigen Prismas über derselben Basis mit derselben Höhe gleich ist. Denn die Pyra-
mide ACFB ist dieselbe wie die Pyramide, deren Basis ABC ist und deren Spitze F. 
Es wurde aber bewiesen, daß jene Pyramide ein Drittel des Prismas ist, dessen Basen 
die Dreiecke ABC und D E F sind. Also ist die Pyramide ABCF ein Drittel dieses Pris-
mas, was zu beweisen war. 

Wäre nun auch das Prisma vielseitig, so läßt es sich doch in lauter dreiseitige zer-
legen. Das vielseitige Prisma wird sich also zur Pyramide über derselben Basis mit 
derselben Höhe wegen Satz 61 so verhalten wie das dreiseitige Prisma zur entspre-
chenden dreiseitigen Pyramide. Daraus folgt die Behauptung, jede Pyramide sei 
gleich einem Drittel des Prismas über derselben Basis mit derselben Höhe. 

2 c&v suppl. Heiberg: om. cod. 6 fiv suppl. Heiberg: om. cod. 6 τοϋ 
είρημένου σχήματος cod.: των είρημένων σχημάτων velit Heiberg 10 quae post 
ϊσον in codd. leguntur initium sunt demonstrationis Eudoxeae quae in schol. 32 
(V 627 Heib.) pergit 13 όμοΐον . . . . λημμά τι Heiberg: όμοίως . . . . λήμματι 
codd. 
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ή δέ πυραμίς τ ο υ πρίσματος ( = D 61c), τ ω ν βάσιν έχόντων τ ή ν αύτήν 
καΐ ΰψος ίσον. 

62d H E R O N . A L E X . Metr . I prooem. (cf. D 59b) Άπόδε ι ξ ι ν 
ποιήσασθαι, δ ι ' ής ό κύλινδρος τ ο υ κώνου τ ο υ την αυτήν βάσιν έχοντος 

5 α ϋ τ ω καΐ ύφος ίσον τριπλάσιος έστι . . . seq. D 69b fin. 

62e E U C L . E lem. X I I prop. 10 Πας κώνος κυλίνδρου τρίτον μέρος 
έστι τ οϋ την αυτήν βάσιν έχοντος α ϋ τ ω καΐ ΰψος ϊσον. — S C H O L . 38 
ad loc. p. 628 Heiberg (Eucl . op. V ) Ευδόξου. 

62 Satz: Jeder Kegel ist gleich einem Drittel des Zylinders über dersel-
ben Basis mit derselben Höhe. 

Gesetzt, der Zylinder wäre nicht das Dreifache des Kegels, dann wäre er entweder 
größer oder kleiner als das Dreifache des Kegels. 

Man nehme zuerst an, er sei größer, und beschreibe nun in dem Kreis, der die Basis 
des Zylinders und des Kegels ist, das Quadrat ABCD. Dieses Quadrat ist größer als 
die Hälfte des Kreises. Stellt man nun auf das Quadrat ein dem Zylinder gleich hohes 
Prisma, so ist dieses größer als die Hälfte des Zylinders. Denn wird auch um den Kreis 
ein Quadrat beschrieben, so ist das innere Quadrat die Hälfte des äußeren und folglich 
das Prisma über dem inneren Quadrate die Hälfte des Prismas über dem äußeren. 

Man halbiere nun die Kreisbogen AB, BC, CD und DA in E, F, G, Η und verbinde 
die Halbierungspunkte: jedes der dadurch entstandenen Dreiecke ist größer als die 
Hälfte des zugehörigen Kreisabschnittes. Stellt man daher auf jedes dieser Dreiecke 
ein dem Zylinder gleich hohes Prisma, so ist jedes größer als die Hälfte des zugehörigen 
Zylinderabschnittes. Denn werden durch die Halbierungspunkte E, F, . . . zu AB, 
BC, . . . Parallellinien gezogen und die Parallelogramme vollendet, so ist jedes Dreieck 
AEB, BFC, . . . die Hälfte des entsprechenden Parallelogramms und folglich jedes 
Prisma über diesen Dreiecken die Hälfte des entsprechenden Parallelepipedons. 

Man halbiere wiederum die Kreisbogen AE, EB, . . . und verfahre völlig wie vorher 
und immer so fort: so kommt man irgend einmal auf Zylinderabschnitte, die kleiner 
sind als der Überschuß des Zylinders über das Dreifache des Kegels. Es seien aber 
diese die Abschnitte auf AE, EB, .. . , so ist das übrige vielseitige Prisma von gleicher 
Höhe wie der Zylinder über der Basis AEB . . . größer als das Dreifache des Kegels über 

A 

Β ID 

C 

3 ' 
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6 3 J A M B L . In Nicom. ar i thm. introd. p. 101 Pistelli 'Αλλαγέντος 
δέ τ ο υ όνόματος (sc. ϋπεναντία in αρμονική) οί μετά ταΟτα περί ΕΟδοξον 
μαθηματικοί άλλας τρεΙς προσανευρόντες μεσότητας τήν τετάρτη υ Ιδίως 
ύττεναντίαν έκάλεσαν, δια τ ο καΐ αύτη ν ύπεναντίον τι πάσχει ν τ η άρ-

5 μονικη, ώς δειχθήσεται · τάς δέ λοιπός δύο άπλως κατά τήν τάξιν προσ-
ηγόρευσαν πέμπτην τε καΐ εκτην. 

6 4 Τ Η Ε Ο Ν . S M Y R N . E x p o s , rer. m a t h . p. 61 Hiller Oi δέ περί 
Εΰδοξον καΐ Ά ρ χ ύ τ α ν (VS 47 Α 19") τόν λόγον τ ω ν συμφωνιών 
έν άριθμοϊς ώοντο είναι, όμολογοΰντες καΐ αυτοί εν κινήσεσιν είναι τούς 

ίο λόγους καΐ τήν μέν ταχείαν κίνησιν όξεϊαν είναι δτε π λ ή τ τ ο υ σ α ν συνεχές 
καΐ ώκύτερον κεντούσαν τόν άέρα, τήν δέ βραδεία ν βαρεΐαν στε νω-
θεστέραν ούσα ν. 

derselben Basis. Nun ist auch dieses vielseitige Prisma wegen Satz 61 das Dreifache 
einer Pyramide über derselben Basis mit der Höhe des Kegels. Folglich ist diese Py-
ramide größer als der Kegel über dem Kreise AEB Da aber diese Pyramide in 
dem Kegel enthalten ist, ist sie kleiner als der Kegel: das ist ein Widerspruch. Also 
ist der Zylinder nicht größer als das Dreifache des Kegels. 

Man betrachte nun den Fall, daß der Zylinder kleiner ist als das Dreifache des 
Kegels, und beschreibe wie im ersten Falle um den Kreis ein Quadrat. Man stelle ferner 
auf dieses Quadrat und auf das einbeschriebene Prismen von gleicher Höhe mit dem 
Kegel: so ist das innere Prisma die Hälfte des äußeren und folglich die Pyramide auf 
dem inneren Quadrat die Hälfte der Pyramide auf dem äußeren. Letztere ist aber 
größer als der Kegel, weil sie ihn enthält. Folglich ist die Pyramide auf dem inneren 
Quadrat größer als die Hälfte des Kegels. 

Nun halbiere man wieder die Kreisbogen AB, BC, . . . und verfahre völlig wie im 
ersten Fall: so kommt man irgend einmal auf Kegelabschnitte, die kleiner sind als der 
Überschuß des Kegels über das Drittel des Zylinders. Es seien aber diese die Abschnitte 
auf AE, EB, . . . , so ist die übrige Pyramide über der Basis A E B F . . . und in gleicher 
Höhe mit dem Kegel größer als das Drittel des Zylinders. Nun ist sie das Drittel des 
Prismas über derselben Basis mit der Höhe des Zylinders. Folglich ist dieses Prisma 
größer als der Zylinder über dem Kreise AEB Da aber dieses Prisma in dem Zy-
linder enthalten ist, ist es kleiner als der Zylinder: das ist ein Widerspruch. Also ist 
der Zylinder nicht kleiner als das Dreifache des Kegels. 

Daraus folgt die Behauptung, der Kegel sei gleich einem Drittel des Zylinders über 
derselben Basis mit derselben Höhe. 

63 Drei neue Medietäten: ——— = — (genannt subkonträre Medietät als b — c a 

subkonträr zur harmonischen --—— = —) dann —— = ^-(genannt fünfte b — c c b — c b 

Medietät), dann —— = — (genannt sechste Medietät). b — c a 

64 Symphone Intervalle bestehen aus <ganzen> Zahlen. 

8 τόν λόγον των man. altera in cod.: των λεγόντων cod. man. prima 11 ßpoc-
δεΐαν βαρεΐαν Hiller: βαρεΐαν βραδείαν cod. 
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65 [EUCL.] Elem. ad X I I I prop. 5 (IV 362 Heiberg) "Αλλως · έάν ευθεία γραμμή 
άκρον καΐ μέσον λόγον τμηθη, Ισται ώ$ συναμφότεροξ ή όλη καΐ τό μείζον τμήμα ττρόξ 
τήν όλην, OOTCOS ή όλη ττρός τό μείζον τμήμα. 

66 JAMBL. In Nicom. arithm. introd. p. 10 Pistelli Εύδοξος δέ ό 
5 Πυθαγόρειος 

,,άριθμός έστιν" είπε „πλήθος ώρισμένον", 
διαστείλας είδος και γένος, ώς έυ τοις άνωτέροις (sc. de Thalete et Py-
thagora) τό ποσόν διεκρίθη. 

65 Satz: Wird eine gerade Strecke nach äußerstem und mittlerem Ver-
hältnis geschnitten, dann ist die ganze Strecke zum größeren Abschnitt 
im selben Verhältnis wie die ganze Strecke und der größere Abschnitt zu-
sammen zur gegebenen {ganzen) Strecke. 

Analysisbeweis nach [Eukl.] Append. I ad XI I I prop. 6 (IV 374 Heiberg): 

Die Strecke a + b sei nach äußerstem und mittlerem Verhältnis geschnitten, α sei 
λ' -}- a -(- 6 a b 

der größere Abschnitt, und a ' — a. Es wird behauptet: = und 
a + b a' 

a + b ist der größere Abschnitt. 

Da a' + a -)- b nach äußerstem und mittlerem Verhältnis geschnitten ist und größe-

α' + Λ + fc a + b rer Abschnitt a + b ist, so ist 

Nun ist a' = a, folglich 

a + b a' 

α' + α + b a + b 

Folglich wegen Satz 52 

Also wegen Satz 60 

a + 6 a 

a' + a -f b α + 6 
a' b 

a + b a 
a b 

a + b a 
Nun ist a = a' und folglich = — . Und tatsächlich ist es so, denn 

a b 

a + 6 wurde nach äußerstem und mittlerem Verhältnis geschnitten. 

66 Die Zahl ist eine begrenzte Vielheit. 
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DUBIA 

67 = Τ 7 § 89 Τά περί θεών. 

68 — (Τά ττερί) κόσμου. 

69 — (Τά ττερί) των μετεωρολογουμένων. 

LEGES 

70 PLUT. Adv. Colot. 32 Ευδοξος δέ Κνιδίοις και 'Αριστοτέλης Στα-
5 γειρίταις, Πλάτωνος δντες συνήθεις, νόμους Ιγραψαν. Cf. Τ 7 § 88. 

67 Über die Götter, 
nungen. 

ZWEIFELHAFTES 

68 Über die Welt. 69 Über die Naturerschei-
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ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. ΕΝΟΠΤΡΟΝ 

1 CIC. De rep. I 14 22 Dicebat enim Gallus s-phaerae illius alterius 
solidae atque plenae vetus esse inventum, et earn a Thalete Milesio primum 
esse tornatam (VS 11 A 13c Diels-Kranz, immo Anaximand. VS 12 
A 2 et 5), post autem ab Eudoxo Cnidio, discipulo, ut ferebat, Platonis, 
eandem illam astris quae caelo inhaererent esse descriptam; cuius omnem 
ornatum et descriptionem sumptam ab Eudoxo multis annis post non 
astrologiae scientia, sed poetica quadam facultate versibus Aratum extulisse. 

2 ANON. In Arati Phaenomena isag. p. 318 Maass "Οτι Εΰδοξον 
τήν Άσσυρίαν λέγουσι πρώτον εϊς Ελλάδα κομίσαι σφοάραν, ήν δει 
κρατεϊν του έτπδεικνύυτα τά φαινόμενα. 

3 a ACHILL. InArat. Phaen. p. 
79,lMaass Έπιτετευγμένως δέ αύτω 
(sc. Arato) έγράφη τά Φαινόμενα, 
ώς παρευδοκιμηθηναι ττάντας ύττ' 
'Αράτου. Καΐ yap Εύδοξος ό Κνί-
διος2γραψε ΦαινόμενακαΙΛδσος 
ό Μόγνης, ουχί ό Έρμιονεύς, άλλ' 
ομώνυμος άλλος Λάσω τω Έρ-
μιονεΤ, καΐ "Ερμιτητος καΐ Ήγησι-
άναξ καΐ 'Αριστοφάνης ό Βυζάν-
τιος (ρ. 282 Nauck) καΐ άλλοι 
πολλοί. 

3 b SCHOL. IN BASIL. Περί 
γενέσεως (Cramer, Anecd. gr. 
Oxon. I I I 413) Ol περί Εΰδοξον 
καΐ "Ιππαρχον καΐ Διόδωρον τόν 
'Αλεξανδρέα μαθηματικοί πόλου 
σύνταξιν έπραγματεύσαντο και 
Λδσος, ούχ ό Έρμιονεύς, άλλ' 
ετερος. 

καΐ 'Ερατοσθένης ό γραμματικός 
καΐ Μέτων ό γεωμέτρης. 

4 (I Maass) HIPP ARCH. In Arati et Eudoxi Phaenomena comm. 
12 1 "Οτι μέν oöv τη Εύδόξου περί τών φαινομένων άυαγραφη κατηκο-
λούθηκεν ό "Αρατος, μάθοι μέν άν τις διά πλειόνων παρατιθείς τοϊς ποιή-

3 tornatam cod. manu secunda: ornatam manu prima 5 astris cod. manu 
R 

secunda (ASTELLIS | ISQCAELO sed IS2 erasum): astris stellisque Baiter 
Müller alii 9 τήν Άσσυρίαν (num potius -ικήν?) Lasserre: τόν Άσσύριον codd. 
13b ΕΟδοξον COIT. Cramer: Εύδέξιον cod. 15—16b ττόλου σύνταξιν coni. Maass coli. 
Eudoxi quae dicitur Artis acrosticho v. 2 (infra F 187) ττόλου σύνταξιν et catalogis 
quibusdam geometrarum titulo ot ττερί πόλου συ»m^avrespraeditis: έττλεύσαντο οίον 
nullo fere sensu cod. 16—17b καΐ Λδσο$ corr. Cramer: (κέλαος cod. 
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μασιν αύτοΰ περί έκαστου των λεγομένων τάς παρά τ ώ Εύδόξψ λέξεις. 
Ούκ άχρηστου δέ καΐ νυν δι' ολίγων ύττομνήσαι δια τό διστάζεσθαι τοΟτο 
παρά τοις πολλοίς. 2 'Αναφέρεται δέ els τόν Εύδοξον δύο βιβλία περί 
των φαινομένων, σύμφωνα κατά πάντα σχεδόν άλλήλοις πλήν όλίγων 

5 σφόδρα. Τό μέν ούυ 1ν αύτών επιγράφεται " Ε ν ο π τ ρ ο ν , τό δέ ετερον 
Φαινόμενα. Πρός τά Φαινόμενα δέ τήν ποίησιν συντέταχεν. Sequitur 
F 15. 

5 (VI I I ) 1 1 8 Έμπειρότερον δέ Εΰδοξος την αυτήν τ ω Άράτω 
περί των φαινομένων σύνταξιν άναγέγραφεν. Ευλόγως ούν καΐ έκ της 

ίο των τοσούτων καΐ τηλικούτων μαθηματικών συμφωνίας άξιόπιστος ή 
ποίησις αύτοϋ διαλαμβάνεται. Καίτοι γε του Άράτου μέν ίσως ούκ 
άξιον έφάπτεσθαι, καν εν τισι διαπίπτων τυγχάνη· τ ή γάρ Εύδόξου 
συντάξει κατακολουθήσας τά Φαινόμενα γέγραφεν, άλλ' ού κατ' Ιδίαν 
παρατηρήσας ή μαθηματική ν κρίσιν έπαγγελλόμενος έν τοις ούρανίοις 

15 προφέρεσθαι καΐ διαμαρτάνων έν αύτοΐς. 

6 ACHILL. In Arati Phaenomena comm. fragm. p. 77 Maass "Ος 
(sc. Aratus) παρά τ ω βασιλεϊ (sc. Antigono Gonata) γενόμενος και 
εύδοκιμήσας ίν τε τ η άλλη πολυμαθεία καΐ ( τ η ) ποιητική προετράπη 
ύ π ' αύτοϋ τά Φαινόμενα γράψαι, τοϋ βασιλέως Εύδόξου έπιγραφό-

20 μενον βιβλίον Κ ά τ ο π τ ρ ο ν δόντος αύτφ καΐ άξιώσαντος τά έν αύτω 
καταλογάδην λεχθέντα περί των φαινομένων μέτρω έντεϊναι καΐ άμα 
είπόντος, ώς »εύδοξότερον ποιείς τόν Εΰδοξον έντείνας τά παρ' αύτω 
κείμενα μέτρω.« Γέγονε δέ 'Αντίγονος κατά τήν ρκε' 'Ολυμπιάδα, καθ' 
δν χρόνον ήκμασεν ό "Αρατος καΐ 'Αλέξανδρος ό ΑΙτωλός. Μέμνηται δέ 

25 τοϋ Κ α τ ό π τ ρ ο υ Εύδόξου καΐ 'Αντιγόνου (καΐ) 'Αλεξάνδρου τοϋ 
ΑΙτωλοϋ και ώς ήξιώθη ύπό τοϋ βασιλέως γράψαι έν ταϊς Ιδίαις Έπιστο-
λαϊς "Αρατος. 

7 ANON. ARATI GENUS 3 ρ. 149 Maass Τήν δέ τών Φαινομένων 
ύπόθεσιν παρέβαλεν αύτω ό 'Αντίγονος δούς τό Εύδόξου σύγγραμμα 

30 καΐ κελεύσας επεσθαι αύτω. "Οθεν τινές τών άπαλωτέρως προσερχομένων 
ταΐς έξηγήσεσιν εδοξαν μή μαθηματικόν είναι τόν "Αρατον ύπέλαβον 
γάρ μηδέν ετερον τών Εύδόξου Φαινομένων ποιήσαντα αύτόν είς τό 
σύγγραμμα θεΐναι. Ταύτης δέ της γνώμης εχεται και ° Ιππαρχος ό Βιθυνός · 
έν γάρ τοις Προς Εΰδοξον καΐ "Αρατον πειράται τοϋτο άποδεικνύναι 

1 παρά τ ώ ΕΟδόξω corr. Maass: περί τοϋ Εύδόξου codd. 9 καΐ ante έκ Β : 
om. Α 14 έτταγγελλόμενο; Α : -μίνων Β 16 ττροφέρεσβαι corr. Scaliger: προσ- codd. 
διαμαρτάνων Maass: διαμαρτάνων τ ώ ν Α διαμαρτανόντων Β 20 Κάτοπτρον 
corr. Scaliger: -πτρου cod. 21 μέτρω έντΐϊναι corr. Westermann: μέτρω είναι cod. 
μετρικά είναι coni. Maass 22 έντείνα; corr. Westermann: έκτείνα? cod. 26 {καΐ ) 
suppl. Scaliger 29 παρέβαλεν corr. Ruhnken: τταρέλαβεν έν codd. accepit versio 
lat. 32 ποιήσαντα corr. Meineke: ποιησαι codd. facere versio lat. 
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(cf. F4—δ). Συναγορεύει δέ αΰτώ και Διονύσιος έν τώ Περί και 
Ποσειδώνιος έν τω Περί) συγκρίσεως Ά ρ ά τ ο υ και 'Ομήρου περί 
τ ώ ν μ α θ η μ α τ ι κ ώ ν »ώσττερ γάρ, φησίν, ού τίθεμεν αυτόν ίατρόν 
είναι γράψαντα Ίατρικάς δυνάμεις, ούδέ μαθηματικόν θήσομεν ουδέν 

5 ξένον είπόντα των Εύδόξου.« Βιάζονται δέ οϋ μετρίως· ή ν γάρ καΐ τό 
είδέναι μεταφράσαι έμπειρίας μαθηματικής. Εύρήσομεν δέ αύτόν και 
επιμελέστερο ν τά πλείστα τοΰ Εύδόξου έπιστάμενον. 

8 LEONT. MECHAN. De sphaera Aratea I p. 257 Buhle Ίστέον δέ 
δτι τά περί των άστρων τω Άράτω είρημένα οΰ πάνυ καλώς εΐρηται, ώς 

ίο εστίν 2κ τε των 'Ιππάρχω και Πτολεμαίω συντεταγμένων περί τούτων 
μαθεϊν. Αίτιον δέ πρώτον μέν έπεί καϊ τά Εύδόξου, οίς μάλιστα ήκολού-
θησεν ό "Αρατος, ού λίαν όρθώς εΐληπται, έπειτα δέ δτι και ού πρός τό 
ακριβές, ώς φησι Σπόρος ό ύπομνηματιστής, άλλά πρός τό χρήσιμον 
τοις ναυτιλλομένοις ταΰτα ούτω διαγέγραπται εΐκότως τε όλοσχερέστερον 

15 περί τούτου διαλαμβάνει. Eodem e fonte, i. e. a Sporo, fluxisse videtur 
HERACLIT. Alleg. hom. p. 72 ed. Bonn. Διακριβολογησάμενος δ 'υπέρ 
τών όλοσχερών αστέρων καϊ κατά μέρος έπιφανέστατα δεδήλωκεν· ού 
γάρ ήδύνατο πάντα θεολογεϊν, ώσπερ Εΰδοξος ή "Αρατος, Ίλιάδα 
γράφειν άντί τών Φαινομένων ύποστησάμενος έαυτώ. 

20 9 (XIX 1) HIPPARCH. ib. I 2 17 Χωρίς δέ τούτων (sc. locorum 
Eudoxi Aratique congruentium) καϊ ή διαίρεσις τών άστρων φανερόν 
ποιεί τό προκείμενον. Και γάρ Εΰδοξος ώς καϊ ό "Αρατος πρώτον άνα-
γράφει τά βορειότερα άστρα του ζωδιακού (F 11—42), έπειθ* ούτως 
τά νοτιότερα (F 43—61). Και τάς συνανατολάς τε καϊ συγκαταδύσεις 

25 τοΤς δώδεκα ζωδίοις τών άλλων άστρων ομοίως τέταχεν ό "Αρατος τώ 
Εύδόξφ (F81—119). Sequitur F 66. 

10 ARAT. Phaenom. 19—26 
Ol μέν όμως ττολέες τε καϊ αλλυδίζ άλλοι έόντες 
ούρανω έλκονται ττάντ' ήματα συνεχές αίεί· 

30 αύτάρ o y ' ούδ ' όλίγου μετανίσσεται, άλλά μάλ' ούτως 
άξων αΐέν άρηρεν, εχει δ ' άτάλαντον άττάντη 
μεσσηγύς γαϊαν, περί δ ' ουρανός αύτόν άγινεϊ. 
Καϊ μιν ττειραίνουσι δύω ττόλο ι άμφοτέρωθεν· 
άλλ ' ό μέν ούκ έττίοτττος, ό δ* άντίος έκ βορέαο 

35 ύψόθεν ώκεανοϊο. (Sequitur F 13.) 

1—2 ( ) suppl. Maass coll. Anon. isag. p. 143 Maass hanc excepit gloriam Ippar-
chus et Dionysum, manifeste potius Thrax (haec add. Marte suo scriba aliquis), et 
Positonius in Praedicatione Homert et Arati de mathematicis: om. codd. ad exemplum 
archetypi. 28 έόυτες codd.: Ιόντεζ »grammatici« vaga sidera Germanicus 32 ούρανός 
αύτόν lectio genuina u t tes tantur Herodianus I I291 Lentz »grammatici« »mathematici« 
archetypus in mg. (γρ): ούρανός αύτόν corr. »mathematici« ούρανόν αύτόν archetypus 
in textu et schol. rec. ούρανόν ούτος corr. Martin versione lat ina f re tus (orbem agit 
Germ, ferri se circum cuncta remisit Avien.). Verbum άγινεϊ in t ransi t ivum habeo 
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11 (XX) HIPP ARCH. ib. I 4 1 Περί μεν ουν του βορείου πόλου 
Ευδοξος άγνοεί λέγων ούτως· 

»"Εστί δέ τις άστήρ μένων άεΐ κατά τόν αυτόν τόπον ούτος δέ ό 
άστήρ πόλος έστί τοΟ κόσμου.« 

5 12 AVIEN. Arat. 101—102 
Contemplate sacras ut mundus subrigat A r c t o s , 
sic astrum did Cnidius dedit. . . 

13 ARAT. ib. 26—30, 36—37 (post F 10) 
Δύω δέ μιν άμφίς Ιχουσαι 

10 "Αρκτοι α μα τροχόωσι- τό δή καλέονται "Αμαξαι. 
At δ ' ήτοι κεφαλά; μέν έττ' Ιξύαχ αΙέν Ιχουσιν 
άλλήλων, σΐεΐ δέ κατωμάδιαι φορέοντοα, 
εμπαλιν als ώμους τετραμμέναι. . . 

15 ΚαΙ τήν μέν Κυνόσουραν έττίκλησιν καλέουσιν, 
τήν δ* έτέρην Έλίκην. 

14 VITRUV. De archit. I X 4 5 (post F 1 8 adn.) In septentrionali vero circulo duae 
positae sunt Arc toe <(e regions} scapularum dor sis inter se compositae et pectoribus 
aversae. Ε quibus minor Κυνόσουρα, maior 'Ελίκη a Graecis appellator. Earumque capita 

20 inter se dispicientia sunt constitute,, caudae capitibus earum adversae contra dispositae 
figurantur; utrarumque enim superando eminent in summo. (Sequitur F 1 5 adn.) 

15 (p. 64 Maass) HIPPARCH. ib. I 2 3 post F 4 Έν δή τούτψ τω 
συντάγματι (sc. Φαινομ.) Εΰδοξος περί μέν του Δράκοντος ούτως γράφει · 

»Μεταξύ δέ των "Αρκτων έστίν ή τοϋ "Οψεως ούρά, τόν άκρον άστέρα 
25 ύπέρ της κεφαλής έχουσα τής Μεγάλης "Αρκτου. Καμπήν δέ εχει παρά 

τήν κεφαλήν της Μικρδς "Αρκτου καΐ παρατέταται ύπό τούς πόδας· 
έτέραν δέ καμπήν ένταΰθα ποιησάμενος πάλιν άνανεύων έμπροσθεν 

10—11 Die Sterne bewegen sich mit dem Himmel. Die Weltachse aber bleibt 
stehen; sie hält die Erde durch die Mitte und der Himmel kreist um sie herum. 
Und es gibt einen Stern, welcher immer an derselben Stelle bleibt: dieser 
Stern ist der Pol der Welt. 12—14 Um den Pol drehen sich die zwei 
Bären, einander Kopf an Hüften, Rücken an Rücken und Schulter an Schul-
ter in entgegengesetzter Richtung. Der eine wird Kynosura (Kleiner Bär), 
der andere Helike (Großer Bär) genannt. 

16 Zwischen den Bären liegt der Schwanz der Schlange, und zwar mit 
dem äußersten Stern über dem Kopfe des Großen Bären. Sie macht eine 
Krümmung bei dem Kopfe des Kleinen Bären und liegt ausgestreckt unter 
seinen Füßen. Nachdem sie dort eine zweite Krümmung gemacht, hebt sie 
den Kopf wieder empor und hält ihn nach vorn. 

6 subrigat Breysig: subigat vel subitat codd. 18 <e regioney post scapularum 
addiderat Krohn: omm. codd. 21 utrarumque em. Heringa: utrorumque codd. 
24 άκρον corr. Manitius (cf. Arat. 50 sq. άκρη oüpfi): μικρόν codd. 
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§χει την κεφαλήν.« Cf. ib. I 4 2 ( = X X I 1 Maass), ARAT. 45—60, 
VITRUV. I X 4 6 (post F 14 ante F 33 adn.). 

16 (XXI 2) 1 4 7 Περί δέ της θέσεως της του Δράκοντος κεφαλής 
ol μέν ττερί τόν Εύδοξον καΐ "Αρατον συμφώνως Αποφαίνονται τ ω φαι-

5 νομέυω, ό δέ "Ατταλος (fr. V Maass) διαφώνως. Ό μέν γαρ "Αρατος 
άκολουθών τ ω Εύδόξω έττΐ του άεΐ φανερού κύκλου φησίν αυτήν φέρεσθαι 
λέγων ούτως· (61—62) 

»Κείνη που κεφαλή τ η νίσσεται, ήχί ττερ δκραι 
μίσγονται δύσιές τε καΐ άντολαΐ άλλήλησιν.« 

ίο 17 (XI) 1 2 6 'Επί δέ του Ένγόνασιν ό μέν Ευδοξός φησι· 
»Παρά δέ τήν κεφαλήν του "Οφεως ό Έ ν γ ό ν α σ ί ν έστιν, υπέρ της 

κεφαλής τόν δεξιόν πόδα εχων.« Cf. ib. I 4 6, 9 ( = fr. X X I I Maass), 
12, ARAT. 69—70, VITRUV. I X 4 5 (post F 19 adn. paulo ante 
F 18 adn.). 

15 18 (XII) 1 2 7 Τόν δέ Σ τ έ φ α ν ο ν ό μέν Εύδοξός φησιν ύπό τόν 
νώτον του Ένγόνασι κεϊσβαι. Cf. ARAT. 74, VITRUV. I X 4 5 (paulo 
post F 17 adn. ante F 14). 

19 (XII) 1 2 7 Περί ών (sc. de Ingeniculato et Anguitenente) 
και ό Ευδοξός φησι· 

20 »Πλησίον δ ' έστί τής τούτου κεφαλής ή τοϋ Ό φ ι ο ύ χ ο υ κεφαλή.« 
Cf. ARAT. 75—76, VITRUV. I X 4 4 (post F 21 ante F 17 adn.). 

20 ARAT. ib. 82—83 
Άμφότεραι (sc. χείρες) 8 ' "Οφιος ττεττονείαται, 6s τε μέσσον 
δινεύει Ό φ ι ο Ο χ ο ν . (Sequitur F23.) 

25 21 VITRUV. ib. I X 4 4 (post F 39 adn.) Inde Sagittarii, Scorpionis, Librae insuper 
S e r p e n s summo rostro Coronam tan git. Eum medium O p h i u c h o s in manibus tenet 
[[Serpentem]] laevo pede calcans mediam frontem S c o r p i o n i s . (Sequitur F 19 adn.) 

16 so liegt er auf dem immer sichtbaren Kreise. 
17 Neben dem Kopf der Schlange befindet sich der Kn iende , welcher 

auf denselben den rechten Fuß aufsetzt. 
18 Unterhalb seines Rückens liegt die Krone. 19 Nahe seinem Kopfe 

ist der Kopf des Sch l angen t r äge r s . 20—23 (Z. 87) Mit beiden Hän-
den hält er eine Schlange , und zwar so, daß seine Rechte von der Schlange 
wenig faßt, die Linke dagegen viel. Sein rechter Fuß liegt über dem Leibe des 
Skorpions , sein linker auf dessen Stirn. 

4—5 τωφαινομένφ Α: τά φαινόμενα Β 10 Ένγόνασίν ubique Eudoxo reddidi, 
de qua forma testantur et Arat. 66 sq. Ένγόνασίν καλέουσι, τό δ ' αϋτ ' έν γούνασι 
κάμνον όκλάζοντι Ιοικεν et Vett. Val. Anthol. I 2 p. 8, 30 Kroll ( = F 83): έν γούνασιν 
codd. (sed aliis locis έν γόνασιν) edd. 23 ττεττονεΐαται Μ cum lemmate ad locum 
et Hipparcho: ττεττονήαται S cum versione lat. (dolore incutit) Maass 26 eum 
corr. Krohn: adeum codd. unde ad eam mediam Rose Serpentem codd.: delendum 
esse censuit Lasserre 
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22 ( X X I I I ) HIPPARCH. ib. I 4 15 Ούδέ ό Εύδοξος δέ διασαφεί, 
ότι έστίν όρθός (sc. Anguitenens) · τόν γαρ δεξιόν πόδα αύτοΟ ύπέρ τό 
σώμα κεϊσθαί φησι τοΟ Σκορπίου , ώς καΐ εχει τή άληθείς*, καΐ ούκ έπΐ 
του στήθους. Cf. NICET. Schol. Marc, in Arat. 83 p. 354 Maass. 

28 ARAT. ib. 83—89 (post F 20) 
Ό δ* έμμενέ; εύ έτταρηρώξ 

ττοσσ'ιν έτπθλίβει μέγα θηρίον άμφοτέροισιν, 
Σκορττίον, όφθαλμοϊς τε καΐ έν θώρηκι βεβηκώζ 
όρθός. Άτάρ ot "Οφις γε δύο στρέφεται μετά χερσίν, 
δεξιτερη όλίγος, σκαιή γε μέν ύψόθι ττολλός. 
ΚαΙ δή ol Σ τ ε φ ά ν ω παρακέκλπαι δκρα γένεια· 
νειόθι δέ σττείρηζ μεγάλα; έτπμαίεο Χηλάζ . 

24 ( IX) HIPPARCH. ib. I 2 5 Περί δέ του Βοώτου ό μέν Εΰδοξός 
φησιν · 

»"Οπισθεν δέ της Μεγάλης "Αρκτου Ιστίν ό Ά ρ κ τ ο φ ύ λ α ξ . « Cf. 
ARAT. 91—92, VITRUV. I X 4 1 (ante F 27). 

25 (X) 1 2 5 Και πάλιν ό μέν Εύδοξος· 
»Ύπό δέ τους πόδας ή Παρθένος έστίν.« Cf. ARAT. 96—97. 

26 ARAT. ib. 97 
ΠαρΘένον, ή ρ ' έν χειρί φέρει Σ τ ά χ υ ν αϊγλήεντα. 

27 VITRUV. ib. I X 4 1 (post F 24 adn.) Ab eo (sc. a Custode) non longe conformata 
est V i r g o , cuius supra umerum dextrum lucidissima Stella nititur, quam nostri Pro-
vindemiatorem, Graeci ΤΤροτρυγητή ν vacant; candens autem magis S ρ i c a eius est color ata. 
(Sequitur parvo intervallo F 29 adn.) 

28 (XI I I , X X I V ) HIPPARCH. ib. I 2 8\ I 5 l 2 , I 5 53 Περί δέ της 
θέσεως της Μεγάλης "Αρκτου ό μέν Εϋδοξός φησιν · 

»Ύπό δέ την κεφαλήν της Μεγάλης "Αρκτου οί Δίδυμοι κείνται, 
κατά μέσον δέ ό Καρκίνος, υπό δέ τούς όπισθίους πόδας ό Λέων. Πρό 
δέ των έμπροσθίων ποδών της "Αρκτου άστήρ έστι λαμπρός, λαμπρό-

23 (Ζ. 88) An der Kieferspitze der Schlange befindet sich die Krone und 
unter der Krümmung ihres Bauches liegen die Scheren. 24 Hinter dem 
Großen Bären aber befindet sich der Bärenhüter . 25 Unter dessen 
Füßen befindet sich die Jungfrau. 26 u. 27 Diese hält in der Hand die 
Ähre. 

1 ουδέ ό Ε. δέ codd.: ό δέ Ε. ού coni. Manitius 8 άφθαλμοΐς archetypus cum 
Hipparch. I 4 15 et Cie. fr. X V oculos urget et Avien. 240 Scorpios afflictus oculos: 
όφθαλμω Μ 22—23 Provindemiatorem em. Scaliger: Providentia majores codd. ΤΤροτρυγη-
τή ν em. Scaliger: propygethon et alia similia codd. Spica em. Philander: species 
codd. 28 κατά μέσον — Καρκίνος praebet unus Hipparch.2 qui usque ad Λέων 
pergit 29 λαμττρός praebet Hipparch.3 qui a 28 Πρό δέ usque ad λαμπρός 
pertinet: om. Hipparch.1 qui totum locum, omissis modo nonnullis verbis, affert 
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τερος δέ ύττό τά όπίσθια γόνατα, καΐ άλλος ύπό τούς όπισβίους πόδας.« 
Cf. ARAT. 141—148. 

29 (XIV) I 2 10 Έτπ δέ του Ηνιόχου ό μέν Εύδοξός φησι· 
»Κατέναυτι δέ της κεφαλής της Μεγάλης "Αρκτου ό ' Η ν ί ο χ ο ς έχει 

5 τούς ώμους λοξός ών ϋττέρ τούς πόδας των Διδύμων, Ιχων τόν δεξιόν 
πόδα κοινών τ ω έν άκρα) τω άριστερω κέρατι του Ταύρου .« Cf. ARAT. 
160—162, VITRUV. I X 4 2 (paulo post F 27 ante F 31). 

80 ARAT. ib. 162—168 
Σκαιω δ' έπελήλαται ώμω 

10 Α!ξ Ιερή, την μέν τε λόγος ΔιΙ μαζόυ έτπσχεΐν 
'ΰΰλενίην δέ μιν Αίγα Διό? καλέουσ' ϊπτοφήται. 
"Αλλ* ή μέν ττολλή τε καΐ άγλαή· ο! δέ ol οώτοϋ 
λεπτά φαείνονται "Εριφοι καρπών κάτα χειρός. 
Πάρ ττοσΐ δ' Ηνιόχου κεραόν πεπτηότα Τ α ΰ ρ ο ν 

15 μαίεσθαι. 

31 VITRUV. ib. IX 4 2 (post F 2 9 adn.) Et adplicantur Aurigae manui H a e d i , 
Capra laevo umero. (Sequitur F 3 5 adn.) 

82 ARAT. ib. 172—174 
Kai λ(ην κείνων όνομ' εϊρεται, ούδέ "rot αύτως 

20 νηκουστοι Ύάδεζ · ταΐ μέν {>' έπΐ τταντί μετώπω 
Ταύρου βεβλέαται. 

33 (XV) HIPPARCH. ib. I 2 11 ΈπΙ δέ του Κηφέως ό μέν Εΰδοξος 
ούτως* 

»Ύπό δέ τήν ούράυ της Μικρδς "Αρκτου τούς πόδας ό Κηφεύς έχει 
25 πρός άκραν τήν ούράν τρίγωνου ίσόπλευρον ποιοϋντας* τό δέ μέσον 

αύτοΟ πρός τ ή καμπή του διά των "Αρκτων "Οφεως.« Cf. HIPPARCH. 
I 5 19 ( = fr. XXVI Maass), ARAT. 184—187, VITRUV. I X 4 6 (post 
F 15 adn. ante F 36 adn.). 

28 Unter dem Kopfe des Großen Bären liegen die Zwil l inge, bei der 
Mitte der Krebs und unter den Hinterfüßen der Löwe. Vor den Vorder-
füßen des Bären steht ein heller Stern, ein noch hellerer unter den hinteren 
Knien, und ein anderer unter den Hinterfüßen. 

29 Gegenüber dem Kopfe des Großen Bären hat der F u h r m a n n die 
Schultern in schräger Richtung über den Füßen der Zwillinge, während sein 
rechter Fuß zusammenfällt mit dem Sterne an der Spitze des linken Homes 
des Stiers. 30 u. 31 Über seiner linken Schulter liegt die Ziege, an seinem 
Handgelenk die Zicklein. Unter seinem rechten Fuß ist der Kopf des S t ie rs , 
32 auf dessen Stirn die H y a d e n zu sehen sind. 

33 Unterhalb des Schwanzes des Kleinen Bären, mit dessen Ende sie ein 
gleichseitiges Dreieck bilden, liegen die Füße des Kepheus ; die Mitte seines 

4 κατέναντι δέ A: om. Β 16 adplicantur coni. Rose: appellantur (-latur S) codd. 
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34 (XVI) I 2 13 Πάλιν έπΐ τής Κασσιεπείας ό μέν Εύδοξος· 
»Toö μέν Κηφέως Ιμπροσθέν έστιν ή Κ α σ σ ι έ π ε ι α , ταύτης δέ έμ-

προσθεν ή 'Ανδρομέδα , τόν μέν άριστερόν ώμον έχουσα των 'Ιχθύων 
ίπτέρ του πρός βορρά ν, την δέ ζώνη ν ύττέρ TOÖ Κριοϋ, πλήν το 

5 Τ ρ ί γ ω ν ο ν , δ έστι μεταξύ- τόν δ ' έν τ η κεφαλή άστέρα κοινόν έχει 
τ ψ Tfjs κοιλίας του Ί π π ο υ . « C f . ARAT. 188—208,239—247,225—230, 
233—237, VITRUV. I X 4 3 (post F 35 adn. paulo ante F 39 adn.). 

35 (XVII) I 2 15 'Επί δέ toö Περσέως ό μέν Εύδοξος ούτως 
λέγει· 

ίο »Παρά δέ τούς πόδας της 'Ανδρομέδας ό Περσεύς εχει τούς ώμους, 
τήν δεξιάν χείρα πρός την Κασσιέπειαν άττοτείνων, τό δέ άριστερόν 
γόνυ προς τάς Πλειάδας.« Cf. ARAT. 248—255, VITRUV. I X 4 2 
(post F 31 adn. ante F 34 adn.). 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
36 (III) 1 6 1 Πάλιν δέ 

15 παρά τ ω Εύδόξω άναστρέφεται 
διημαρτημένως περί της κεφαλής 
τής Μεγάλης "Άρκτου έν μέν τ ω 
ένΐ συντάγματι, δ Ιπιγράφεται 
Φ α ι ν ό μ ε ν α , τόν τρόπον τούτον· 

20 »Ύπό δέ τόν Περσέα και την 
Κασσιέπειαν ού πολύ διέχουσά 
έστιν ή κεφαλή της Μεγάλης 
"Αρκτου· οί δέ μεταξύ τούτων 
άστέρες είσΐν άμαυροί.« Sequitur 

25 F 37; cf. VITRUV. I X 4 6 (post 
F 3 3 adn. paulo ante F58) . 

ΕΝΟΠΤΡΟΝ 

37 (III) post 36 Έν δέ τ φ έπι-
γραφομένψ ' Ε ν ό π τ ρ ω ούτως· 

»"Οπισθεν δέ του Περσέως και 
παρά τά Ισχία τής Κασσιεπείας 
ού πολύ διαλείπουσα ή κεφαλή 
τής Μεγάλης "Αρκτου κείται* οί 
δέ μεταξύ άστερες είσΐν άμαυροί.« 
Sequitur parvo intervallo F 80. 

Körpers aber liegt bei der Windung der durch die Bären sich ziehenden 
Schlange. 34 Vor dem Kepheus befindet sich die Kass iopeia , vor 
dieser aber die Andromeda ; letztere hat die linke Schulter über dem nörd-
lichen Fisch und den Gürtel über dem Widder , wenn man von dem Drei -
eck absieht, welches dazwischen liegt. Den Stern im Kopfe hat sie gemein-
sam mit dem Pfe rde , an dessen Bauche er steht. 35 Längs der Füße 
der Andromeda hat der Perseus die Schultern; die rechte Hand streckt 
er nach der Kassiopeia aus, das Unke Knie nach den P le iaden hin. 

36 Unter dem Perseus und der 37 Hinter dem Perseus und neben 
Kassiopeia befindet sich in nicht den Hüften der Kassiopeia liegt in 
großer Entfernung der Kopf des 
Großen Bären; die dazwischen Hegen-
den Sterne sind lichtschwach. 
(Phainomena.) 

nicht großem Abstände der Kopf 
des Großen Bären; die dazwischen 
liegenden Sterne sind lichtschwach. 
{Enoptron.) 

2—3 ϊμπροσθεν post Κηφέω; codd. unde προκυλίνδεται Arat.: ύποκάτω coni. 
Manitius 20® ΐπτό codd.: ύττΐρ Manitius; cf. comm. nostrum 
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88 ARAT. ib. 268—269 
Καΐ Χέλυξ ήδ' όλίγη. Τήν δρ' ετι κσΐ παρά λ(κνω 
Έρμείη; έτόρησε, Λύρη ν δέ μιν είπε λέγεσθαι. 

39 (XVII I ) HIPPARCH. ib. 12 16 ΈττΙ δέ του Όρνιθος ό μέν 
5 Εΰδοξος· 

»Παρά δέ τήν δεξιάν χείρα του Κηφέως ή δεξιά πτέρυξ έστί τοΟ 
"Ορνιθος, παρά δέ τήν άριστεράν πτέρυγα οί πόδες του Ί π -
που.« Cf. ARAT. 279—281, VITRUV. I X 4 3 (paulo post F 34 
adn. ante F 21). 

10 40 ARAT. ib. 282—286 
Τόν δέ μετά σκαΐροντα δύ' Ίχθώες δμφινέμονται 
"Ittttov πάρ δ' δρα ot κεφαλή χεΙρ Ύδροχόοιο 
δεξντερή τδνυται. Ό δ' όττίστερο? ΑΙγοκερηοχ 
τέλλεται · αϋτάρ όγε πρότερο? καΐ νειόθι μάλλον 

15 κέκλιται ΑΙγόκερωξ. 

41 305—306 
"Ητοι γάρ μέγα τόξο ν δνέλκεται έγγύθι κέντρου 

Τοξευτήί· 

311—317 
"Εστί δέ τοι προτέρω βεβλημένοξ άλλος Όϊστ6s 
αΰτός δτερ τόξου· ό δέ ol παραπέπταται "Opvis 
άσσότερον βορέω. Σχεδόθεν δέ ol άλλος δηται 
οΟ τόσσος μεγέθει, χαλεπός γε μέν έξ αλός έλθείν 
νυκτός άπερχομένης* καΐ μι ν καλέουσιν Ά η τ όν. 
Δελφίς δ' οϋ μάλα πολλόζ έπιτρέχει ΑΙγοκερηϊ 
μεσσόΟεν ήερόείζ. 

43 319—323 
ΚαΙ τδ μέν οί/ν βορέω καΐ άλήσιος ήελίοιο 
μεσσηγΰξ κέχυται · τά δέ νειόθι τέλλεται άλλα 

38 <Weiter unten?y liegt die Leier. 39 Neben der rechten Hand des 
Kepheus liegt der rechte Flügel des Vogels, neben dem linken Flügel 
die Füße des Pferdes. 40 Hinter dem Pferde befinden sich die zwei 
Fische, neben seinem Kopf die ausgestreckte rechte Hand des Wasser-
manns. Vor diesem und weiter unten ist der S te inbock. 

41 Nahe dem Stachel des Skorpions steht der Schütze. 42 Vor ihm 
befindet sich der Pfei l und neben diesem gegen Norden der Vogel. Nahe dem 
Schützen ist der Adler, <[hinter ihm?} und über dem Steinbock der Delphin. 

13 τάνυται archetypus Martin alii: τετάνυσται Μ unde τετάνυσθ' edd. pleri-
que 24 άπερχομένης Μ cum lemmate (fine tenebrarum Avien.): έπ- archetypus 
29 τέλλεταί archetypus: νειόθεν άρχεται anon. Π. έξηγήσεως ρ. 80 Maass, unde 
Ιρχεται coni. Voss 

42 
20 

25 
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ττολλά μεταξύ νότοιο καΐ ήελίοιο κελεύθου. 
Λοξόξ μέν Ταύροιο τομή ύττοκέκλιται αύτό; 
' (Ορίων. 

44 VITRUV. ib. I X 5 2 (post F61 ) O r i o n vero transversus est subiectus, pressus 
5 ungula Tauri, manu laeva tenens clavam, alteram ad Geminos tollens. Sequitur F 46. 

45 ARAT. ib. 326—327 
Τοΐόζ ol κσΐ φρουρός άειρομένω ύττό νώτω 
φαίνεται άμφοτέροισι Κ ύ ω ν έττΐ ττοσσί βεβηκώ?. 

4β VITRUV. ib. I X 5 3 (post F 44) A pud eius (sc. Ononis) basim C a n i s parvo 
10 intervallo insequens L e p o r e m . Sequitur F 51. 

47 ARAT. ib. 338—339 
Ποσσίν δ ' 'COplcovos ύττ* άμφοτέροισι Aaycod>s 
ίμμενέξ ήματα πάντα διώκεται. 

48 342—343, 351—352 
15 Ή δέ Κυνός μεγάλοιο κατ ' οϋρήν Ιλκεται ' Α ρ γ ώ 

•πρυμνόθεν. 

Καί ol ττηδάλιον κεχαλασμένον έστήρικται 
ττοσσίν ύττ' ούραίοισι Κυνό; ττροπάροιθεν tövTos. 

20 49 VITRUV. ib. I X 5 2 (post F 60) luxta Cratera et Leonem navis est, quae no-
minator A r go , cuius prora obscuratur, sed malus et quae sunt circa gubernacula emi-
nentia videntur, ipsaque navicula et puppis per summam caudam Cant iungitur. Se-
qui tur F 61. 

60 ARAT. ib. 357—358 
25 Κητοξ , ύττό Κριω τε καί Ίχθύσιν άμφοτέροισιν, 

βαιόν ΰττέρ Ποταμού βεβλημένου. 

51 VITRUV. ib. I X 5 3 (post F 46) Arieti et Piscibus C e t u s est subiectus, a cuius 
crista ordinate utrisque Piscibus disposita est t e n u i s f u s i o s t e l l a r u m quae graece 

4 3 u . 4 4 Soviel von den nördlichen Gestirnen, zwischen Nordpol und Äqua-
tor. Diejenigen aber, welche vom Äquator an nach Süden zu sehen sind, sind 
folgende. Zuerst O r i o n , welcher schräg unterhalb des Vorderteils des Stiers 
liegt. 4 5 — 4 7 Unter seinem Rücken steht auf den Hinterfüßen der H u n d , 
unter seinen Füßen aber der H a s e . 4 8 — 4 9 Nahe dem Schwänze des Hun-
des liegt A r g o , deren Steuerruder unter seinen Hinterfüßen ist. 

5 0 — 5 1 Unter dem Widder und den beiden Fischen befindet sich der W a l -
f i s c h , 

5 Tauri corr. Philander: Centauri codd. 8 ίπ ΐ schol. super versio la t . : ύττό MS 
cum Cie. fr . X X X I I I 10 (subter) 9 apud corr. Philander: caput codd. 
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vncitantur Άρπεδόναι, magnoque intervallo introrsus pressus Nodus serpentium attingit 
summam Ceti cristam. Sequitur F 58 adn. 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
52 (VII) HIPPARCH. ib. I 8 6 

Kai Εΰδοξος δέ, ώς ημείς φαμεν, 
ούτω λέγει, έν μέν τ φ ένΐ συν-
τ ά γ μ α τ ι τόν τρόπον τούτον 

»Ύιτό δέ τό Κήτος ό Π ο τ α -
μός κείται, άρξάμενος άπό του 
άριστεροΟ ποδός τοϋ 'Ούρίωνος· 
μεταξύ δέ τοΟ Ποταμού καΐ του 
πηδαλίου της Άργοΰς, ύπό τόν 
Λαγωόν, τόπος εστίν ού πολύς, 
άμαυρούς άστέρας έχων.« 
Sequitur F 53. Cf. ARAT. 361, 
367—370, VITRUV. IX 5 3 (post 
F 51 ante F 55). 

54 ARAT. ib. 386—394, 399 

Νειόθι δ' Αίγοκερήος, ύπό πνοιησι νότοιο, 
ΊχΘΰς is Κήτος τετραμμένος αιωρείται 
οίος άπό προτέρων. Νότιο ν δέ έ κικλήσκουσιν. 
"Αλλοι δέ σττοράδην υποκείμενοι Ύδροχοήϊ 
Κήτεος αίθερίοιο καΐ Ίχθύο? ήερέθονται 
μέσσοι νωχελέες καΐ άνώνυμοι· έγγύβι δέ σφεων, 
δεξιτερής άπό χειρός άγαυού Ύδροχόοιο, 
οίη τ Is τ ' άλίγη χύσις ύδατος ένθα καΐ ένθα 
σκιδναμένου, χαροποί καΐ άναλδέες είλίσσονται. 

ΕΝΟΠΤΡΟΝ 

53 (VII) post F 52 'Εν δέ τ ψ 
έτέρψ συντάγματίφησινοΟτως· 

»Μεταξύ δέ τοΰ {Ποταμού καΐ 
τοϋ) της 'Αργούς πηδαλίου, ύπό 
τόν Λαγωόν, άμαυρούς ά σ τ έ -
ρας έχων, έστϊν ουρανός οϋ 
μέγας.« 

τοϋς πάντας καλέουσιν "Υδωρ. 

52 unter dem Walfisch aber liegt 
der F luß, welcher von dem linken 
Fuße des Orion ausgeht; zwischen 
dem Flusse aber und dem Steuer-
ruder der Argo, unter dem Hasen, 
ist ein nicht weiter Raum, welcher 
l ichtschwache Sterne enthält. 
(Phainomena.) 

53 Zwischen dem Flusse aber und 
dem Steuerruder der Argo, unter 
dem Hasen, ist ein nicht großer 
Himmelsraum, welcher l i ch t -
schwache Sterne enthält. (Enop-
tron.) 

54—55 (58 Anfang) Unter dem Steinbock liegt der Südl iche F isch , 
nach dem Schwänze des Walfisches gedreht. Unter dem Wassermann, 
zwischen dem Walfisch und dem Südlichen Fisch befindet sich das Wasser . 

1 serpentium codd.: coeuntium coni. Thiele coli. Arat. 363 δμφω συμφορέονται 
9b—10b ( ) suppl. Scaliger: om. codd. 19 αΙωρεΙται archetypus (lemma in 
Μ): ήώρηται Μ αΐώρηται S 23 μέσσοι Μ cum lemmate: μεσσόθι S medio vers. lat . 
25 οίη archetyp. (qui et vers, la t . ) : οίη Μ 

L a s s e r r e , Eudoxos 
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55 VITRUV. IX 5 3 (post F 52 adn.) Quae vero ab Aquario fundi memoratur 
Aqua , profluit inter Piscis austrini caput et caudarn Ceti. 

56 402—403 
Αύτάρ ύπ' αίθομένω κέντρω τέραος μεγάλοιο 

5 ΣκορπΙου, άγχι νότοιο, θυτήριον αίωρεϊται. 

57 436—442 
Δήεις δ' άστρον έκεϊνο (sc. Centaurum) δύω ύποκείμενον άλλοις-

τοϋ γάρ το» τά μέν άνδρΐ έοικότα νειόβι κείται 
Σκορπίου, ΙτπΓούραια δ* ύττό σφ(σι ΧηλαΙ ϊχουσιν. 

10 Αύτάρ ά δεξιτερήν αΐεΐ τανύοντι εοικεν 
άντία δινωτοΤο θυτηρίου. Έν δέ ot άπρίξ 
άλλο μάλ' έσφήκωται έληλαμένον διά χειρόξ 
θηρίο ν · GÖS γάρ μιν πρότεροι έττεφημίξαντο. 

58 VITRUV. ib. IX 5 1 Primum sub Capricorno subiectus Piscis a u s t r i n u s caudam 
15 prospiciens Ceti. Abeoad Sagittarium locus est inanis. Tur ibulumiwb Scorpionis aculeo. 

Cen tau r i priores partes proximae sunt Librae et Scorpioni. Tenet in manibus simu-
lacrum, id quod Bes t i am astrorum periti nominaverunt. Sequitur F60. 

59 ARAT. ib. 443—450 
'Αλλ' 2τι γάρ τι καΐ άλλο περαιόθεν έλκεται άστρον* 

20 "Υδρην μιν καλέουσι* τό δέ ζώοντι έοικός 
ήνεκέξ είλεϊται, καί ol κεφαλή ύπό μέσσον 
Καρκίνο ν Ικνεϊται, σττείρη δ' Οττό σώμα Λέοντος · 
ούρή δέ κρίμαται υπέρ αύτοΰ Κενταύροιο. 
Μέσση δέ σπείρη Κρητήρ, ταιμάτη δ' έπίκειται 

25 εϊδωλον Κόρακος σπείρην κόπτοντι έοικός. 
ΝαΙ μήν καί Προκύων Διδύμοις Οττο καλά φαείνει. 

60 VITRUV. ib. IX 5 1 (post F68) Virginem et Leonetn et Cancrum Anguis 
porrigens agmen stellarum intortus succingit, regione Cancri erigens rostrum, ad 
Leonem medioque corpore sustinens Cra te rem ad manumque Virginis caudam 

30 subiciens, in qua inest Corvus Sub caudam subiectus est Centaurus. Sequitur 
F 49. 

6 1 1X5 2 (post F 49) Geminos autem m inuscu lus Canis sequitur contra 
Anguis caput. Maior item sequitur minorem. Sequitur F44. 

56—68 Unter dem Stachel des Skorpions steht der A l t a r , (57) unter dem 
Skorpion selber sind die vorderen Teile des K e n t a u r e n , dessen hintere Teile 
unter den Scheren sind; in der rechten Hand hält er das T i e r . 

59—61 Unter der Mitte des Krebses ist der Kopf der H y d r a , unter dem 
Löwen ihre Windung, über dem Kentauren ihr Schwanz. Mitten auf ihrer 

9 Ιχονσιν archetypus: δγουσιν var. lect. antiqua ap. S et Hipparch. I 8 18 
15 Ceti corr. Philander: Cephei codd. 16 Scorpioni corr. Philander: Scorpionem 
codd. tenet em. Barbarus: tenent codd. 19 γάρ τι καί coni. Martin: γάρ καί Μ 
γάρ τε καί S et adhuc enim vers. lat. 
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ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
62 ARAT. ib. 467—468 

ΑύτοΙ (sc. circuli) 8* άπλατέες καΐ άρη-
ρότες άλλήλοισιν 

πάντες" άτάρ μέτρω γε δύω δυσίν 
5 άντιφέρονται. 

10 

ΕΝΟΠΤΡΟΝ 
63a ATT AL. fr. 20 Maass ap. HIP-

PARCH. ib. 191 Ό "Απαλός φησι 
βέλτιον είναι »αυτοί δέ πλατέες«. »Kai γάρ 
οΐ άστρολόγοι, φησί, πλατεΐς ύπο-
τίθενται τούς τε τροπικού? καΐ τόν Ιση-
μερινών καΐ τόν ζφδιακόν διά τό τόν 
ήλιον τάς τροπάξ μή άεΐ έπΐ τοϋ αύτοϋ 
κύκλου ποιεϊσβαι, άλλά ποτέ μέν νοτιώ-
τερον, ποτέ δέ βορειότερου.« Sequitur 
F 68b. 

63b (V) 1 9 2 (post F 63 a) 
Καΐ ότι γίνεται τούτο, καί Εΰδοξός 
φησι. Λέγειyoövέντφ Έ ν ό π τ ρ ψ 
ούτως· 

»Φαίνεται δέ διαφοράν των κατά 
τάς τροπάς τόπων καΐ ό ήλιος 
ποιούμενος, άδηλοτέραν δέ πολλφ 
καΐ παντελώς όλίγην.« 

64a ( X X X ) H I P P ARCH. 1 1 1 1 Χωρίς δέ των είρημένων τριών 
20 κύκλων ό Εύδοξος καί τούς έπί του άρκτικοΟ κύκλου κειμένους άστέρας 

διασαφεί. Καί φησιν έπ* αύτοϋ κεϊσθαι τόν τε άριστερόν ώμον τοϋ Άρκτο-
φύλακος, καί τά άνωθεν του Στεφάνου, καί τήν κεφαλήν τοϋ διά των 
"Αρκτων "Οφεως, της δέ Λύρας καί της δεξιάς πτέρυγος τοϋ "Ορνιθος 
τά άνωθεν, τοϋ δέ Κηφέως τό στήθος, της δέ Κασσιεπείας τά άνωθεν 

25 είτα υπό τούς έμπροσθίους πόδας της Μεγάλης "Αρκτου (αυτόν φέ-
ρεσθαι μεταξύ της "Αρκτου) καί τοϋ Λέοντος άχρι πρός τόν ώμον τοϋ 
Άρκτοφύλακος. Cf. ib. 2—4. 

15 

Windung steht der Becher und am Ende derselben der Rabe. Unter den 
Zwillingen befindet sich der Vorhund. 

62 <Hier geht Eudoxos zu den 
Kreisen über> und erklärt, sie hätten 
keine Breite und entsprächen sich be-
treffs der Größe paarweise symme-
trisch. (Phainomena.) 

63 Und eine Abweichung im 
Räume hinsichtlich der Wende-
punkte beobachtet man auch an der 
Sonne, nur ist dieselbe viel weniger 
bemerkbar und überhaupt ganz ge-
ring. {Enoptron.) 

64 Auf dem immer s ichtbaren Kreis liegen die linke Schulter des 
Bärenhüters, die oberen Teile der Krone, der Kopf der durch die Bären sich 
ziehenden Schlange, von der Leier und von dem rechten Flügel des Vogels die 

13 έν τφ Ένόπτρω codd.: secludere voluit Maass 16 τάς Β: om. A 25—26 
( ) e F64b suppl. Lasserre (eadem ordine alio Manitius): om. codd. 26 καί 
Α: άπό emendationis causa Ε 
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64b 1115 Ευλόγως οΟν φησι τόν άεΐ φανερού φέρεσθαι μεταξύ 
της "Αρκτου καΐ του Λέοντος. Sequitur F 74. 

65 (XXXII) II 1 20 "Οτι δέ Εύδοξος τά τροπικά σημεία κατά 
μέσα τά ζώδια τίθησι, δήλον ποιεί διά τούτων 

»Δεύτερος δέ έστι κύκλος, έν φ (αί) ΘεριναΙ τ ρ ο π α ΐ γίνονται· Ιστι 
δ ' έν τούτω τά μέσα του Καρκίνου.« Sequitur F 69. 

66 (XIX 1) I 2 18 (post F 9) Περί δέ των άστέρων των έπΐ 
τοΰ Θερινοΰ καΐ χειμερινού τροπικού φερομένων, ετι δέ έπι του Ισημερινού, 
ό μέν Εϋδοξός φησιν έπϊ τοΰ θερινού ούτως· 

»"Εστι δ ' έν τούτω τά μέσα τοΰ Καρκίνου καΐ τά διά του σώματος 
κατά μήκος τοΰ Λέοντος, της δέ Παρθένου (τά) μικρόν άνωθεν, καΐ ό 
αύχήν τοΰ έχομένου "Οφεως, καΐ ή δεξιά χεΙρ τοΰ Ένγόνασι, καΐ ή 
κεφαλή τοΰ Όφιούχου, και ό αύχήν του "Ορνιθος καΐ ή άρισ-
τερά πτέρυξ, και οί τοΰ "Ιππου πόδες, έτι δέ καΐ ή δεξιά χεΙρ της 
'Ανδρομέδας και τό μεταξύ των ποδών, καΐ του Περσέως ό αρισ-
τερός ώμος και ή άριστερά κνήμη, ετι δέ τά γόνατα τοΰ 'Ηνιόχου 
και αί κεφαλαΐ των Διδύμων· είτα συμπίπτει πρός τά μέσα τοΰ Καρ-
κίνου.« Cf. ib. I 10 13—15 ( = fr. XXVII Maass) et I 5 11, 13 ( = fr. 
XXV Maass), ARAT. 480—496. 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
67 (VI 2) 1 3 9 Προεκθέ-

μενος γάρ (sc. ATTALUS) τά έπι 
τοΰ θερινού τροπικού ποιήματα 
(sc. ARAT. 497—499), επιφέρει 

ΕΝΟΠΤΡΟΝ 
68 (VI 1) I 2 22 Χωρίς δέ 

τούτων (sc. F 66 et 73) καΐ τό 
(αύτό) κλίμα τοΰ κόσμου τω Εύ-
δόξω ύποτίθεται ό "Αρατος. Και 

oberen Teile, vom Kepheus die Brust, von der Kassiopeia die oberen Teile. 
Alsdann geht er weiter unter den Vorderfüßen des Großen Bären hinweg mitten 
zwischen dem Bären und dem Löwen hindurch bis an die Schulter des Bären-
hüters. 65u.66 Ein zweiter Kreis ist der jenige, auf welchem die Sommer-
wenden stattfinden. Es liegen aber auf diesem die Mitte des Krebses und 
der Längsdurchschnitt von dem Körper des Löwen, von der Jungfrau die 
nur wenig oben gelegenen Teile, der Nacken der getragenen Schlange, die 
rechte Hand des Knienden, der Kopf des Schlangenträgers, der Hals und 
der linke Flügel des Vogels, die Füße des Pferdes, ferner sowohl die rechte 
Hand der Andromeda als auch der Raum zwischen ihren Füßen, vom Perseus 
die linke Schulter und das linke Schienbein, ferner die Knie des Fuhrmanns 
und die Köpfe der Zwillinge; dann fällt er wieder auf die Mitte des Krebses. 

5 (a l ) suppl. Manitius: om. codd. 6 δ ' έν (cf. 10) codd.: δέ έν dett. duo 10 
δ* έυ (cf. 6) Α: δέ έν Β 11 ( τά) Manitius: om. codd. 14 καΐ ante ή Β: om. A 
16 καΐ τοΰ Περσέως ό Manitius: τοΰ Περσέως· καΐ ό codd. 16 γόνατα τοΰ Β: 
γόνατα τά τοΰ Α 17 συμπίπτει codd.: συνάπτει coll. F 73 corr. Manitius 22b 

(αύτό) Lasserre (ταύτό Scaliger, τό αύτό post κόσμου add. Petau): om. codd. 
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ταυτί (fr. 21 Maass) · »Δια δέ τού-
του φανερόν ποιεί, διότι τήν 
όλη ν πραγματείαν έν τοις περί 
τήν "Ελλάδα τόποις πεποίηται · 

5 παρ ' έκείυοις γάρ έστιν ή μακρο-
τάτη ημέρα προς τήν μικροτάτην 
νύκτα ώς τά ε' πρός τά γ' .« 10 
"Ετι δέ μάλλον θαυμάσειεν άν τις, 
πώς ποτε ουκ έπέστησε τοϋ Εύδόξου έν τ ω έτέρω σ υ ν τ ά γ μ α τ ι 

ίο διαφόρως έκθεμένου καΐ γράφοντος, ότι τό ύπέρ γήν τοϋ τροπικού 
τμήμα πρός τό ΰπό γήν λόγου εχει, δν τά ιβ' πρός τά ζ', όμοίως 
δέ τούτω καΐ των περί Φίλιππον άναγραφόντων καΐ άλλων πλει-
όνων, πλήν έπισυντετάχασι μέν τάς συνανατολάς τε και συγκατα-
δύσεις των άστρων ώς έν τοις περί τήν 'Ελλάδα τόποις τετηρημένων, 

15 κατά δέ τό έγκλιμα των τόπων τούτων διημαρτήκασι. 

69 (XXXII) I I 1 20 (post F 65) ΚαΙ πάλιν φησί· 
»Τρίτος δ ' έστί κύκλος, έν φ αί ίσημερία ι γίνονται· εστι δ ' έν τούτω 

τά τε του Κριού μέσα καΐ τά των Χηλών.« Sequitur F 72. 

70 ARAT. ib. 515—624 
20 Σήμα δέ οΐ Κριός Ταύροιό τε γούνατα κείται, 

Κριός μέν κατά μήκος έληλαμένος διά κύκλου 
Ταύρου δέ σκελέων όαση περιφαΐνεται όκλάς. 
Έ ν δέ τέ ot ζώνη εύφεγγέος 'ύύρίωνος 
καμπή τ ' αίθομένης Ύβρης · ένί οί καΐ έλαφρός 

25 Κρητήρ, έν δέ Κόραξ, ένί δ ' άστέρες ού μάλα ττολλοί 
Χηλάων έν τ ω δ ' Όφιούχεα γούνα φορεϊται. 
Ού μήν ΑΙητού άτταμείρεται, άλλά ol Ιγγύς 
Ζηνός άητείται μέγας άγγελος. Ή δέ κατ ' αύτόν 
Ίιτπ-είη κεφαλή καΐ ύτταύχενον είλίσσονται. 

67 (68) Dieser Kreis wird so geschnitten, daß der Abschnitt über der Erde sich 
zu dem unter der Erde verhält wie 12:7 (so die Phainomena; wie 5:3 das 
Enoptron). 

69 Ein dritter Kreis ist derjenige, auf welchem die T a g u n d n a c h t -
gleichen stattfinden. Es liegt aber auf diesem die Mitte des Widders und 
die Mitte der Scheren. 70 u. 71 Nach dem Widder liegen die Knie des 
Stieres, der Gürtel des Orion, die Windung der Hydra, der Becher, der Rabe; 
dann die Mitte der Scheren, von dem Schlangenträger die Knie, von dem Adler 

]b—2b έν —Ένότττρω secl. Maass 12 τούτω Β: τούτων Α 17 Ιση μερίαι Β: Ιση-
μερινοί Α δ* έν Β: δέ έν Α 27 άτταμείρεται Hipparch. Avien. 1008 (caret) Μ: 
Λτταμείβεται S ot archetypus, u t videtur: μάλ' Hipparch. S 28 μέγας Hipparch. 
Μ: ταχύς archetypus αύτόν Hipparch. archetypus: αυτούς Μ 

γάρ ό Εϋδοξος έν τ φ έ π ι γ ρ α φ ο -
μένφ ' Ε ν ό π τ ρ ω τον τροπικάν 
τέμνεσβαί φησιν ούτως, ώστε λό-
γο ν εχει ν τά τμήματα πρός άλληλα 
τόν αύτόν, οίον εχει τά ε' πρός 
τά γ ' . Cf. ARAT. 497—499. 
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71 (XXIX) H I P P ARCH. ib. I 10 22 Ό δέ Εύδοξος τά μέν άλλα 
ομοίως είρηκε. Των δέ Χηλών τά μέσα φησίν irrl του Ισημερινού κεΐσθαι, 
του τ ' ΆετοΟ την άριστεράν πτέρυγα, του δέ Ί π π ο υ καΐ τήν όσφύν, 
καΐ ετι των Ιχθύων τόν βορειότερον αύτών. 

5 72 (XXXII) I I 1 20 post F 69 »Τέταρτος δέ, έν φ <αί> χ ε ι -
μεριναί τ ρ ο π α ΐ γίνονται· εστί δ ' έν τούτφ τά μέσα τοϋ ΑΙγόκερω.« 
Sequitur F 76. 

73 (XIX 1) I 2 20 ΈπΙ δέ του χειμερινού τροπικού ό μέν 
Εΰδοξός φησιν ούτως· 

ίο »"Εστί δ ' έν αύτω τά μέσα τοϋ ΑΙγόκερω, και οί πόδες του Ύδροχόου, 
καΐ του Κήτους ή ούρά, και τοϋ Ποταμού ή καμπή, καΐ ό Λαγωός, καΐ 
του Κυνός ol πόδες καΐ ή ούρά, καΐ της ΆργοΟς ή πρύμνα καΐ ό Ιστός, 
καΐ τοϋ Κενταύρου ό νώτος καΐ τά στήθη, καΐ τό Θηρίο ν, καΐ τοϋ 
Σκορπίου τό κέντρο ν είτα δια τοϋ Τοξότου προς τά μέσα τοϋ Αίγό-

15 κερω συνάπτει.« Cf. ib. I 10 17 ( = fr. XXVII I Maass), ARAT. 501 
—510. 

74 (XLIX) I 11 6 (post F 64b) ΈπΙ δέ τοϋ άεΐ άφανοϋς 
κύκλου τά μέν έπ ' αύτοϋ φερόμενα άστρα ούχ όρδται· 

» Έ γ γ υ τ ά τ ω δέ, φησίν, αύτοϋ έστι τοϋ τε ύδατος τοϋ Ποταμού τά 
20 άκρα καΐ της Άργοΰς τό έδαφος και τό πηδάλιον· είτα τό Θηρίον και 

τό Θυμιατήριον· ετι δέ τοϋ Τοξότου τά δεξιά σκέλη. Ό δέ έξ ΑΙγύπτου 
όρώμενος άστήρ έστιν έν αύτω.« Cf. VITRUV. I X 5 4. 

75a = Τ 21 ... τήν γάρ Εύδόξου σκοπήν ού πολύ των οΙκήσεων ύψηλοτέραν είναι, 
λέγεσθαι δ' δτι ίντεΟθευ Ικεϊνος άφεώρα τόν Κάνωβον άστέρα, είναι δ' Μ τοϋ "Ροδιακού 

25 κλίματος τήν Κνίδον, έφ' ού καΐ τά Γάδειρα καΐ ή ταύτη παραλία. 

der linke Flügel, von dem Pferde der Kopf, der untere Teil des Halses und die 
Hüften, von den Fischen der nördliche. 72 u. 73 Ein vierter Kreis ist der-
jenige, auf welchem die Win t e rwenden stattfinden. Es liegt aber auf 
diesem die Mitte des Steinbocks, die Füße des Wassermanns, der Schwanz 
des Walfisches, die Biegung des Flusses, der Hase, die Füße und der Schwanz 
des Hundes, das Hinterteil und der Mast der Argo, der Rücken und die 
Brust des Kentauren, das Tier und der Stachel des Skorpions. Dann schließt 
er sich durch den Schützen wieder an die Mitte des Steinbocks an. 74 (75) 
Was den immer u n s i c h t b a r e n Kreis anbelangt, so sind die direkt auf dem-
selben liegenden Sterne unsichtbar, aber in seiner unmittelbaren Nähe liegen 
die äußersten Teile von dem Wasser des Flusses, von der Argo der Boden 
und das Steuerruder, sodann das Tier und der Altar, ferner vom Schützen 
die rechts stehenden Beine. Der in Ägypten sichtbare Stern liegt dagegen 
auf demselben. 

3 τ ' Α: τε Β δέ Manitius 6 (αϊ) Manitius: om. codd. 10 δ' Iv Α: δέ έν Β 
17 άεΐ A: om. Β 21 δεξιά codd. de quo cf. F 10δ (καΐ τά) δεξιά μέρη τοϋ Ίππου: 
όπίσθια coni. Manitius 
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75b ADRAST. ap. THEON. SMYRN. Expos, rer. math. p. 121 Hiller Καθάπερ 
καί ό Κάνωβος λεγόμενο? άστήρ, τοις βορειοτέρου τη? Κνίδου μέρεσιν άφανής ών, τοις 
νοτιωτέροΐζ ταύτης ήδη φανερός γίνεται καΐ έπιπλέον άεΐ τοις μάλλον. 

76 ( X X X I I ) I I 1 2 1 (post F 72) Έκφανέστερον δ ' ετι διά 
5 τούτων άποδίδωσι· περί γάρ των κολούρων λεγομένων κύκλων, οΐ 

γράφονται διά τε των πόλων καΐ διά των τροπικών καΐ Ισημερινών 
σημείων, φησίν ούτως· 

»Έτεροι δ* είσΐ δύο κύκλοι, τέμνοντες άλλήλους δίχα καί πρός όρθάς, 
διά των πόλων του κόσμου. "Εστί δ ' έν τούτοις άστρα τάδε· πρώτος 

ίο ό πόλος ό άεΐ φανερός τοΰ κόσμου, είτα τό μέσον της "Αρκτου κατά 
πλάτος καΐ του Καρκίνου τό μέσον.« 
Κ cd μετ' ολίγον φησίν 

»"Η τε ούρά του νοτίου Ιχθύος καΐ τό μέσον του ΑΙγόκερω.« 

77 ( X X X I ) I 11 9 Πάλιν δέ ό Εύδοξος διασαφεί καΐ τούς επί 
15 των κολούρων λεγομένων κύκλων κειμένους άστέρας καί φησιν έπΐ μέν 

τοΰ ένός αύτών κεϊσθαι τό μέσον της Μεγάλης "Αρκτου, καί τοΰ Καρ-
κίνου τό μέσον, καί τόν αυχένα του Ύδρου, καί της Άργοϋς τό μεταξύ 
της τε πρύμνης καί τοΰ ίστοϋ· 10 είτα μετά τόν άφανή πόλον την ούράν 
τοΰ νοτίου 'Ιχθύος, καί τό μέσον τοΰ Αιγόκερω, καί τό μέσον τοΰ 

20 Όι'στοϋ· τοΰ δέ "Ορνιθος διά τοΰ αύχένος καί της δεξιάς πτέρυγος καί 
διά της αριστεράς χειρός του Κηφέως γράφεσθαι αύτόν, καί διά της 
καμπής τοΰ "Οφεως, καί παρά την ούράν της Μικρδς "Αρκτου. Cf. ib. 
1 1 — 1 6 . 

78 ( X X X I ) I 11 17 'Εν δέ τ ω έτέρω κολούρω φησί κεϊσθαι 
25 πρώτον μέν τήν άριστεράν χείρα τοΰ Άρκτοφύλακος καί ( τ ά ) μέσα 

αύτοΰ κατά μήκος· είτα τά μέσα τών Χηλών κατά πλάτος καί τοΰ 
Κενταύρου τήν δεξιάν χείρα καί τά εμπρόσθια γόνατα· μετά δέ τόν 

76 u. 77 Ferner gibt es noch zwei Kreise, welche sich einander unter 
rechten Winkeln halbieren und durch die Pole der Welt gehen. Es liegen 
aber auf diesen folgende Sternbilder. Zunächst der immer sichtbare Pol der 
Welt, alsdann die Mitte des Großen Bären der Breite nach und die Mitte 
des Krebses, der Nacken der Wasserschlange und von der Ar go das Stück 
zwischen dem Hinterteil und dem Mastbaum; alsdann nach dem unsichtbaren 
Pol der Schwanz des Südlichen Fisches und die Mitte des Steinbocks, die 
Mitte des Pfeils; endlich geht er durch den Hals und den rechten Flügel des 
Vogels, durch die linke Hand des Kepheus, durch die Windung der Schlange 
und vorbei am Schwänze des Kleinen Bären. 78 Auf dem anderenKre ise 
durch die Pole liegen zunächst die linke Hand des Bärenhüters und die 
Mitte desselben der Länge nach, alsdann die Mitte der Scheren der Breite nach, 
und vom Kentauren die rechte Hand und die vorderen Knie; ferner nach dem 
unsichtbaren Pol die Biegung des Flusses und vom Walfisch der Kopf, vom 

11 κατά πλάτος Β : κατά τό πλάτος Α 16 τοΰ1 Β : om. Α 21 αΟτόν Α: καί 
αύτόν Β 25 (τά) suppl. Petau: om. codd. 



5 6 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. ΕΝΟΠΤΡΟΝ 

άφανη πόλον (την) καμπήν τε του Ποταμού καΐ (τοϋ) Κήτους τήν 
κεφαλήν καΐ τοϋ Κριού τά νώτα κατά πλάτος καΐ τοΰ Περσέως τήν 
κεφαλήν καΐ τήν δεξιάν χείρα. Cf. ib. 18—21 et I I 1 22 (post F 76) Έν 
δέ τοις έξης φησιν έν τ ω έ τ έ ρ φ τ ω ν δια τ ω ν π ό λ ω ν κύκλων κεΐ-

5 σθαι κτλ. 

79 ARAT. ib. 625—528, 537—649 
ToOs μέν παρβολάδην όρθού? περιβάλλεται δξων, 
μεσσόθι πάντα? έχων 6 δέ τέτρατο? έσφήκωται 
λοξό? έν άμφοτέροι?, ο! μίν {>' έκάτερθεν 2χοι/σιν 

10 άντιπέρην τροπικοί, μέσσο? δέ έ μεσσόθι τέμνει. 

25 [80 (III) HIPPARCH. ib. I 6 4 (paulo post F 37) "Εγγιον ouv ήν 
είπεΐν τόν Περσέα και τήν Κασσιέπειαν κεϊσθαι κατά άκραν τήν οΟράν 
της Μικρδς "Αρκτου- ταύτης γάρ ό έσχατος καΐ λαμπρότατος άστήρ 
κείται κατά τήν ιη' μοίραν των 'Ιχθύων, ώς δέ Εύδοξος διαιρεί τόν 
ζωδιακόν κύκλον, κατά τήν γ' μοϊραν τοϋ KpioG. Cf. F 81 § 6.] 

30 81 ( X X X I V ) I I 2 4 Ό δέ Εύδοξος έξαριθμούμενος, όσα έστίν 
ύπέρ γης τ ο ϋ Καρκίνου άρχομένου άνατέλλειν , φησί τόν Έν_ 

Widder der Rücken der Breite nach, und von dem Perseus der Kopf und die 
rechte Hand. 

79 Der T ierkre is endlich läuft schräg zwischen den Wendekreisen, die 
ihn symmetrisch berühren, und wird vom Kreis der Tagundnachtgleiche durch 
die Mitte geschnitten. Jedes Sechstel des Umfangs enthält zwei Zeichen. Die 
Zeichen sind aber in der Reihenfolge der Krebs, der Löwe, die Jungfrau, die 
Scheren, der Skorpion, der Schütze, der Steinbock, der Wassermann, die Fische, 
der Widder, der Stier, die Zwillinge. 

1 (τήν) suppl. Manitius: om. codd. (τοϋ) suppl. Manitius: om. codd. 
7 περιβάλλεται S circumspicilur versio latina: περκτέλλεται Μ 18 περιτέμνεται 
Μ cum Hipparcho et schol. Eur. Phoen. 1: περιτέλλεται Sext.Emp. Cleomed. περι-
γίνεται S 19 ζωϊδίων Voss: ζωδίων schol. Eur. ζωΐδίον archetypus 28 ώ? δέ 
Petau: ό δέ codd. 

20 

15 

Αύτάρ δ γ ' ώκεανοΐο τόσον παραμείβεται ύδωρ, 
δσσον im' ΑΙγοκερήο? άνερχομένοιο μάλιστα 
Καρκίνον et? άνιόντα κυλίνδεται. "Οσσον άπάντη 
άντέλλων έπέχει, τόσσον γε μέν άλλοθι δύνων. 
"Οσσον δ' όφθαλμοΐο βολή? άποτείνεται αύγή, 
έξάκι? αν τόσση μι ν ύποδράμοι· αύτάρ έκάστη 
ίση μετρηθεΐσα δύω περιτέμνεται άστρα. 
Ζωϊδίων δέ έ κύκλον έπίκλησιν καλέουσιν. 
Τω ?νι Καρκίνο? έστί. Λέων έπΐ τω, μετά δ' αύτόν 
Παρθένο?' at δ* έπί οΐ Χηλαΐ καΐ Σκορπίο? αύτό? 
Τοξευτής τε καΐ Αιγόκερω?, έπί δ' ΑΙγοκερηϊ 
Ύδροχόο?· δύο δ' αύτω επ' ΊχΘύε? άστερόεντε;, 
τού? δέ μέτα Κριό?, Ταΰρο? δ' έπί τω Δίδυμοί τε. 
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γόνασιν όλον είναι φανερόν, του δέ Στεφάνου τό ήμισυ, και την του 
Άρκτοφύλακος κεφαλήν, και τήν του Όφιούχου κεφαλήν, καΐ τήν ούράν 
του έχομένου "Οφεως, των δέ ττρός νότον {του) 'Οΰρίωνα δλον, καΐ τοΰ 
νοτίου 'Ιχθύος τό πρός τήν κεφαλήν. 5 Ό μέν ου υ Στέφανος κατά τόν 

5 Άρατον (572) εγγιστα συμφωνεί Κατά μέντοι γε τόν Εΰδοξον δήλον 
ότι διαφωνεί, έπείπερ ή άρχή του Καρκίνου κατ' αύτόν κατά μέσον 
έστί τό των Διδύμων δωδεκατημόριον. 6 "Ινα δέ μή διά παντός έπισημαι-
νώμεθα τοϋτο, διαληπτέον καθόλου, διότι μή όμοίως άναγράφουσιν 
άμφοτέροις ου δυνατόν έκατέρω αύτών συμφωνεΐν τό φαινόμενον. Δει δέ 

ίο κάκεϊνο διειληφέναι, διότι ττάντα μέν πλήν όλίγων τινών όμοίως άμ-
φότεροι άναγράφουσι τά περί τάς άνατολάς* ό γάρ "Αρατος τοις Οπό 
τοΰ Εΰδόξου λεγομένοις ήκολούθηκε* συμφωνοϋσι μέντοι γε αί υ π ' 
αυτών άναγεγραμμέναι συνανατολαΐ τή κατά τόν Άρατον μάλλον του 
ζωδιακού διαιρέσει ήπερ ( τη ) κατά τόν Εΰδοξον. "Εσται δέ τούτο 

15 φανερόν έκ τών κατά μέρος περί αύτών ^ηθησομένων. Cf. ib. 7, 9—11 
( = XXXV Maass) et 19 et ARAT. 569—589. 

82 (XXXVI) HIPPARCH. ib. II 2 13 (post F 113) Έν δέ τή άρχή 
του περί τών άνατολών λόγου διελθών, δσα επί δύσεως καΐ άνατολής 
έστιν αρχομένου του Καρκίνου άνατέλλειν, έξης φησιν 

20 »'Οταν δ ' ό Καρκί νος άνατέλλη, τών μέν προς άρκτους ούθέν άνίσχει, 
τών δέ πρός νότον ό Λαγωός, καΐ τοΰ Κυνός τά έμπρόσθια, καΐ ό Προ-
κύων, καΐ τοΰ "Υδρου ή κεφαλή · δύνει δέ τών μέν πρός άρκτους ή του 
Άρκτοφύλακος κεφαλή.« Cf. ARAT. 593—595. 

83 S P H A E R I C A A N O N . ap. V E X T . V A L . p. 8, 27 Kroll (Καρκίνο?) ΝοτόΘεν 
25 συνανατέλλει Λαγωός καΐ τοΰ Κυνόζ τά έμπρόσθια καΐ ό Προκύωυ ΒορρόΘεν δύνει 

Άρκτοφύλσκο; κεφαλή καΐ ό Ένγόνασι καΐ 'Αετός καΐ Στεφάνου τ6 ήμισυ. Cf. A R A T . 
590—592. 

81 Wenn der Krebs aufzugehen anfängt , sind über der Erde sicht-
bar (von den nördlichen Sternbildern> der ganze Kniende, von der Krone die 
Hälfte, der Kopf des Bärenhüters, der Kopf des Schlangenträgers und der 
Schwanz der von ihm gehaltenen Schlange, von den südlichen der Orion ganz 
und vom Südlichen Fische das Stück am Kopfe. 

82—84 Wenn der Krebs aufgeht , geht von den nördlichen keines 
auf, von den südlichen der Hase, vom Hund die Vorderbeine, der Vorhund 
und von der Hydra der Kopf; unter geht aber von den nördlichen der Kopf 
des Bärenhüters, der Kniende bis auf dessen linken Fuß und linkes Knie, 
der Adler und von der Krone die Hälfte. 

3 τών Α : τόν Β (τόν) Manitius: om. codd. 7 τό . . . δωδεκατημόριον A : 
τοΰ . . . -ου Β 8 διότι μή Petau: διότι μάμη Α διότι. . . μή cum lacuna quattuor litt. Β 
9 άμφοτέροΐζ ού Victorius: άμφότεροι · ού codd. τό Α : τόν Β 1 2 τοΰ Α : αύτού Β 
14 ήπερ Α : είπερ Β <τη) Manitius: om. codd. 2 1 Λαγωός Β et F 83, 84 ( ? ) : 
Λαγώ; Α τά έμπρόσθια Β et F 83: καΐ τά έμπρόσθια Α καΐ ante ό Α et F 83: 
om. Β 
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84 (XXXVII) HIPPARCH. ib. II 2 31 Τοϋ δέ Λέοντος άρχομένου 
άυοττέλλειν ό μέν "Αρατός φησι τά τε σΟν τ φ Καρκίνοι δεδυκέναι καΐ τόν 
Άετόν, τοϋ δέ Ένγόυασιν έτι τόν άριστερόν ττόδα καΐ (τό) γόνυ άπο-
λείττεσθαι, τά δέ λοιπά δεδυκέναι. Άνατέλλειν δέ τήν κεφαλήν του 

5 "Υδρου, καΐ τόν Λαγωόν, καΐ τόν Προκύνα, καΐ τούς έμττροσθίους ττόδας 
του Κυνός. 32 Τω δέ Άράτψ όμοίως καΐ ό Εΰδοξος αποφαίνεται. 

86 SPHAERICA ANON. ib. ρ. 9, 26 (Λέων) Κατά δέ τά Σφαιρικά βορρόθεν 
συνανατέλλει ό άριστερός βραχίων τοϋ 'Αρκτοφύλακος, νοτόθεν πρύμνα 'Αργούς καΐ 
τοϋ Κυνός τό λοιπόν καΐ της Ύδρας (μέχρι τοΰ Κρατήρος) Βορρόθεν δέ έστι 

10 Δελφίν, Λύρα, τά Ζεΰγμα, "Ορνις πλήν τοϋ λαμπροΰ αστέρος κατά τό όρθοπύγιον 
αΟτοΰ καΐ τοΰ Ίππου ή κεφαλή. 

86 ARAT. ib. 596—606 
Ού μέν θην όλίγους γαίης ύπό νε(ατα βάλλει 
Παρθένος άντέλλουσα. ΛΟρη τότε Κυλληναΐη 

15 καΐ ΔελφΙς δύνουσι καΐ εύποίητος Όΐστός. 
Σύν τοϊς "Ορνιθος πρώτα πτερά μέσφα παρ' αύτήν 
οϋρήν καΐ Ποταμοΐο παρηορίαι σκιόωνται. 
Δώνει δ* ΊππεΙη κεφαλή, δύνει δέ καΐ αύχήν. 
Άντέλλει δ' "Υδρη μέν έπΐ πλέον άχρι παρ' αύτόν 

20 Κρητήρα. Φθάμενος δέ Κύων πόδας αίνυται άλλους, 
έλκω ν έξόπιθεν πρύμναν πολυτειρέος 'Αργούς. 
Ή δέ θέει γαίης ίστόν διχόωσα κατ' αύτόν, 
Παρθένος ήμος άπασα περαιόθεν άρτι γένηται. 

87 (XXXVIII) HIPPARCH. ib. II 2 36 Τφ δέ Άράτφ τά αυτά 
25 καΐ ό Εύδοξος λέγει 37 Έν μέν ουν τοις άλλοις συμφωνοΰσι τοις φαι-

υομένοις. Ό δέ Όϊστός ού τ φ Λέοντι άντικαταδύνει μόνον, άλλά και 
τφ Καρκίνω 38 Ό δέ άττό τοΟ 'ύΰρίωνος Ποταμός ού τ φ Λέοντι 
άρχεται άντικαταδύνειν, ώς ol περί τόν ΕΟδοξόν φασιν, άλλά τη Παρθένω. 

88 AR AT. ib. 607—616 (om. 613); 625—633 
30 Οϋδ' αν έπερχόμεναι ΧηλαΙ καΙ λεπτά φάουσαι 

άφραστοι παρίοιεν, έπεί μέγα σήμα Βοώτης 

85—87 <Wenn der Löwe aufgeht), geht mit ihm auf von den nörd-
lichen der linke Arm des Bärenhüters, von den südlichen das Hinterteil der 
Ar go bis zum Mast, vom Hund die übrigen Teile und von der Hydra was bis 
zum Becher sichtbar wird; unter gehen aber von den nördlichen der Delphin, 
die Leier, der Pfeil, der Vogel bis auf den glänzenden Stern auf dessen Schwanz, 
Kopf und Nacken des Pferdes, <von den südlichen> der Anfang des Flusses. 

2—3 τόν Άετόν Maass: τόνδε τόν A lacunam indicat Β 3 (τό) suppl. Mani-
tius 5 Λαγωόν Petau (cf. supra p. 57,21): Λαγώ Α Λαγών Β 8 βραχίωντοΰ Ά. 
corr. Boll: βραχίον καΐ ό 'Αρκτοφύλαξ cod. 9 ( ) quae malo loco praebebantur 
ad Hydram rettulit Boll coll. Arat. 602 sq. 11 αύτοΰ corr. Boll: άετοΰ cod. 16 
μέσοα MS: μέχρι Hipparch. versio lat. 
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5 

άθρόοξ άντέλλει βεβολημένος Άρκτούροιο. 
'Αργώ 8' εύ μάλο πδσα μετήορος ϊστατοι ήδη* 
άλλ' "Υδρη, κέχυται γάρ έν ούρανω ήλιθα πολλή 
ούρήςαν δεύοιτο. Μόνην δ' έττΐ ΧηλαΙ άγουσιν 
δεξιτερήν κνήμην, αύτής έτηγουνίδοζ άχρι;, 
αΐεΐ γνύξ, αΐεΐ δέ Λύρη τταραιίίΐι ιΐ|ώτο$, 
δντινα τούτον δϊστον ύπουρανίων εΙδώλων ... 

15 

10 
"Ημισυ δέ Στεφάνοιο καΐ αύτήν Ισχατον ούρήν 
Κενταύρου φορέουσιν άνερχόμεναι Ιτι Χηλαί. 
Τήμο; <5πτοιχομένην κεφαλήν μέτα δύεται "Ιππο;, 
καΐ προτέρου "Ορνιθοξ έφέλκεται εσχατοξ ούρή. 
Δύνει δ' Άνδρομέδης κεφαλή · τό δέ ol μέγα δεΐμα 
Κήτεο; ήερόει; έπάγει νότος· άντία δ' αύτόξ 
ΚηφεΟξ έκ βορέω μεγ-άλ-η άνά χειρί κελεύει. 
ΚαΙ τό μέν έ$ λοφιήν τετραμμένον άχρι παρ' αύτήν 
δύνει, άτάρ Κηφεύ; κεφαλή καΐ χειρί καΐ ώμοίζ. 

89 ( X X X I X ) HIPPARCH. ib. I I 2 46 'Ομοίως δέ και έν τούτοις ό 
"Αρατος τρόττον τινά τταραγέγραφε τά του Εϋδόξου. 47 Τά μέν ουν 

20 λοιττά ύττ' αυτών υγιώς είρηται. Περί δέ του Κενταύρου ολοσχερώς 
ήγνοήκασιν ούτε γάρ ή ούρά αύτοϋ καΐ καθόλου τά οπίσθια ττάντα 
ανατέλλει, άλλά ό άριστερός ώμος* πολλώ γάρ έστι βορειότερος* οΰτε 
Trj Παρθένω άρχεται συνανατέλλειν, ώς φασιν, άλλά ταΐς Χηλαϊς 
48 Της δέ Ανδρομέδας ού μόνον ή κεφαλή δέδυκε τών Χηλών προς τ η 

25 άνατολη ούσών, άλλά καΐ αί χείρες άμφότεραι. 49 Τό δέ Κήτος ού τ η 
Παρθένα» άρχεται άντικαταδύνειν, ώς ούτοί φασιν, άλλά τ φ Αέοντι 
50 Του δέ Κηφέωςή κεφαλή μόνον δύνει Ού μόνον δέ κατ' αΰτό άγνο-
οϋσιν, άλλά καΐ καθ' δ φασι τ ή Παρθένω άντικαταδύνειν την κεφαλήν 
αύτοϋ· ού γάρ τ ή Παρθένω, άλλά ταϊς Χηλαϊς άρχεται άντικαταδύνειν. 

88 u. 89 <Wenn die Jungfrau aufgeht) , gehen mit ihr auf <von den 
nördlichen> der Bärenhüter ganz, vom Knienden das rechte Bein bis zum 
Oberschenkel, die Hälfte der Krone, <von den südlichen> die Argo ganz, die 
Hydra bis auf den Schwanz und vom Kentauren der Schweif und das Hinter-
teil; unter gehen aber <von den nördlichen> der Leib des Pferdes vollständig, 
der Schwanz des Vogels, der Kopf der Andromeda, vom Kepheus Kopf, Hand 
und Schultern, <von den südlichen> der Walfisch vom Schwänze bis zur Rücken-
flosse <und der größte Teil des Flusses>. 90—93 (Wenn die Scheren 

2 εύ Attal. quod etiam respicit schol. Arat. p. 458, 12 Maass et approbat Hip-
parch. I I 2 45: ού codd. αύ coni. Schräder Voss Navis autem (δ '? aö? ) versio lat. 
4 post ν. 612 addunt dett. quidam δεινόν έφεστηώτ' Όφιούχεα· τού μέν έπειτα 
quae aperte spuria sunt 11 μέτα δύεται corr. Grotius: μεταδύεται Μ μετά δύεται S 
18 καΐ ante έν Α: ante ό "Αρατος Β 21 καΐ Α: ούτε Β πάντα codd.: πρώτα 
coni. Manitius 23 φασιν coni. Manitius: φησιν codd. 27 κατ'αύτό Β: κατ'αύτοϋ 
Α κατά τοΰτ* coni. Maass (τούτο Manitius) 28 καΐ A: om. Β 
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90 ARAT. ib. 634—636, 647—651, 654—657, 659—663 
ΚαμπαΙ δ ' δν Ποταμοϊο καΐ αύτίκ' έπερχομένοιο 
Σκορπίου έμπίπτοιεν έϋρρόου ώκεανοΤο· 
ös καΐ έπερχόμενος φοβέει μέγαν 'Ούρίωνα. 

5 — 
Ούδέ μέν Άνδρομέδης καΐ Κήτεος δσσ' έλέλειπτο 
κείνου ετ ' άντέλλοντος άπευθέες, άλλ' δρα καΐ τοί 
πανσυδίη φεύγουσιν ό δέ ζώνη τότε Κηφεύς 
γσϊαν έπιξύει, τά μέν ές κεφαλήν μάλα πάντα 

10 βάπτων ώκεανοιο . . . 

Ή δέ κσΐ αύτή παιδός έπείγεται είδώλοιο 
δειλή Κασσιέπεια· τά δ ' ούκέτι ο! κατά κόσμον 
φαίνεται έκ δίφροιο πόδες καΐ γούναθ' ύπερθεν, 

15 δλλ' ήγ* ές κεφαλήν ίση δύετ' άρνευτήρι 
μειρομένη γονάτων. 

Ή μέν δρ' els έτέρην φέρεται· τά δέ νειόθεν δλλα 
ουρανός άντιφέρει, Στεφάνοιό τε δεύτερα κύκλα 

20 "Υδρης τ ' έσχατιήν φορέει τ ' έττΐ Κενταύροιο 
σώμά τε καΐ κεφαλήν, καΐ θηρίον δ (b' ένΐ χειρί 
δεξντερή Κένταυρος ίχει. Sequitur F 96. 

91 — — 666—672 (post F 95) 
Καρήατα δ ' αυτός άγινεί 

25 Σκορπίος άντέλλων, άνάγει δ ' αύτάς Όφιούχου 
χείρας καΐ προτέρην "Οφιος πολυτειρέος άγήν. 
Τοϋ γε μέν Ένγόνασιν (περί γάρ τετραμμένος αΐεΐ 
άντέλλει) τότε μέν περάτη; έξέρχεται δλλα, 
γυϊά τε καΐ ζώνη καΐ στήθεα πάντα καΐ ώμος 

30 δεξιτερη σύν χειρ! · . . . Sequitur F 96. 

92 HIPPARCH. ib. II 2 57 ad ARAT. 683 de Auriga "Ετι δέ τήν 
κεφαλήν καΐ τήν δεξιά ν χείρα τ ω Τ ο ξ ό τ η άντικαταδύνειν (sc. dicit 
Aratus), τά δέ ιτρός τούς πόδας τ ω Σκορπίω. 

93 (XL) II 2 53 Ό δέ Εύδοξος τά μέν λοιπά όμοίως άναγράφει 
35 (sc. ut ARAT. 634—672)· τήν δέ κεφαλήν του Όφιούχου γράφει άνα-

τέλλουσαν καΐ τήν άριστεράν μόνον χείρα*... Sequitur F 94. 

aufgehen), gehen mit ihnen auf <von den nördlichen> der Rest der Krone, der 
Kopf und die linke Hand vom Schlangenträger und von der Schlange, die er 

14 γούναθ* Μ cum Hipparch. I I 2 51: χείρες S 25 αύτάς Μ cum schol. Arat· 
p. 464, 17 Maass: αύτός S cum archetypo (ipse versio lat.) 29 ώμος Μ: ώμοι S 
humeri omnia versio lat. 32 άντικαταδύνειν Α: παντί καταδύνειν Β 35 γράφει 
κτλ. codd.: ού γράφει άνατέλλειν, άλλά τήν Manitius 
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9 4 ( X L ) I I 2 5 3 ( p o s t F 9 3 ) Τ ή ν δέ ά λ λ η ν K a i τ ο Θ η ρ ί ο ν ο ύ 

τ ο υ Σ κ ο ρ π ( ο υ ά λ λ ά τ ο ΰ Τ ο ξ ό τ ο υ ά ν α τ έ λ λ ο ν τ ο ς ύττέρ y f j v κ α τ α φ α ί ν ε σ θ α ι . 

5 4 K a i τ ά μέν ά λ λ α σ υ μ φ ώ ν ω ς ά υ α γ ρ ά φ ο υ σ ι τ ο ι ς φα ινομένο ι ς . Τ ό δέ 

Θ η ρ ί ο ν ο ύ τ ε τ α ϊ ς Χ η λ α ΐ ς ( ο ύ τ ε τ ω Σκορττ ίω σ υ ν α ν α τ έ λ λ ε ι , ά λ λ ά τ ό μέν 

5 σ ώ μ α τ α ϊ ς Χ η λ α ΐ ς ) , τ ό δέ λ ο ι π ό ν τ φ Σ κ ο ρ τ τ ί ω σ υ ν α ν α φ έ ρ ε τ α ι , ώ ς 

κα ΐ ό Ε ύ δ ο ξ ό ς φ η σ ι . Δ ή λ ο ν δ τ ι κα ΐ τ α ϊ ς Χ η λ α ϊ ς μέρος τ ι α ύ τ ο ϋ δει κ α τ ά 

τ ό ν Ε ύ δ ο ξ ο υ σ υ ν α ν α τ έ λ λ ε ι ν. Ό δέ " Α ρ α τ ο ς α γ ν ο ε ί έν τ ο ι ς π ε ρ ί τ ό ν 

Ό φ ι ο ϋ χ ο ν · ή γ α ρ ά ρ ι σ τ ε ρ ά χ ε ι ρ α ΰ τ ο Ο μ ό ν ο ν τ α ϊ ς Χ η λ α ϊ ς σ υ ν α ν α τ έ λ λ ε ι , 

ή δέ κεφαλή κα ΐ ή δ ε ξ ι ά χ ε Ι ρ τ ω Σ κ ο ρ π ί ω . 

10 95 ARAT. ib. 663—666 (post F 90) 
Toi δ ' αύθι μένουσιν 

Τόξον έττερχόμενον πρότεροι πόδες Ιππότα φηρός. 
Τόξω καΐ σπείρη "Οφιος καΐ σώμ' ΌφιοΟχου 
άντέλλει έπιόντι· . . . Sequitur F91. 

672—678 (post F 91) 
Κάρη 8 ' έτέρης μετά χειρός 

Τόξω Ανέρχονται κσΐ Τοξότη άντέλλοντι. 
Σύν toIs ΈρμαΙη τε ΛΟρη κσΐ στήθεος άχρι? 
Κηφεύϊ ήωου παρελαύνεται ώκεανοίο, 
ήμοξ καΐ μεγάλο« Κυνός πδσαι άμαρυγαΐ 
δύνουσιν, καΐ πάντα κατέρχεται 'ύΰρίωνο;, 
πάντα γε μήν άτέλεστα διωκομένοιο Λαγωοΰ. Sequitur F 102. 

15 96 

20 

trägt, der Kopf bis zur ersten Windung, von dem Knienden der übrige Körper 
bis auf Kopf und linke Hand, <ivon den südlichen} der Schwanz der Hydra, 
vom Kentauren der übrige Körper bis auf die Vorderfüße <94 und der Körper 
des Tiers}; unter gehen aber <von den nördlichen> die noch übrigen Teile der 
Andromeda, vom Kepheus das Stück von den Schultern bis zum Gürtel, die 
Kassiopeia ganz mit Ausnahme des Stückes von den Füßen bis zu den Knien 
und vom Fuhrmann ein Stück an den Füßen, (von den südlichen> die noch 
übrigen Teile des Flusses und der Rest des Walfisches. 9 4 — 1 0 1 ( W e n n 
der Sko rp ion aufgeht), gehen mit ihm auf (von den nördlichen> die 
andere Hand und der Körper vom Schlangenträger und der Schwanz der von 
ihm getragenen Schlange, vom Knienden der Kopf und die linke Hand, die 

1 τήν δέ άλλην codd.: τά δέ δλλα Manitius. 2 καταφαίνεσθαι coni. Lasserre: 
καΐ φαίν. codd. ήδη φαιν. Maass καΐ del. Manitius 3 άναγράφουσι Α: παρα- Β 
4 ούτε1 codd. unde (ούτε κτλ.) coni. Lasserre: ούδέ corr. Maass qui τά δέ λονττόν 
Anguitenentis esse censet ού corr. Manitius qui pergit ταΐ; Χηλαΐ; {μόνον συνανα-
τέλλει, ώς ό "Apcrros ύπολαμβάνει, άλλά καΐ τω Σκορττίω · άρχεται μέν γάρ άνατέλλειν 
τή$ α ' καΐ κ' μοίρας των Χηλών άναφερομένης), τό δέ 5 τω Σκορπίω συναν. 
Lasserre: τω Σκορπίω (-ου Β) σώματι ταΐς ΧηλαΤ; συναν. codd. e quibus verbis 
σώμα[τι] ταΐς Χηλαΐς ante τό δέ reposuit Lasserre τω (τε) Σκορπίου σώματι 
(καΐ) ταΤξ Χηλαΐζ Maass τω Σκορπίω μέσω μάλιστα συναν. Manitius 6 6 Εϋδ. Α: ό 
om. Β δεί Α: άε! Β 8 ταΤ; Χηλαΐζ Β: τάζ Χηλάς Α 3 7 άνέρχονται arche-
typus: άνέλκονται Hipparch. II 2 68 ubi άνέλκοντα A 
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97 684—688 (post F 102) 
Τα δέ νείατα πάντα 

αϋτω Τοξευτηρι κατέρχεται· ούδέ τι Περσεύς, 
ούδέ τι άκρα κόρυμβα μένει ττολυτειρέο; Άργοϋς" 
άλλ' ήτοι Περσεύξ μέν άτερ γουνός τε ττοδόί τε 
δεξιτεροΟ δύεται, πρύμνη; δ ' όσον ές περιαγήν. 

98 (XLIV) HIPPARCH. ib. I I 3 2 (post F 104) Τά μέν ούν άλλα 
συμφώνως ΰττ' αυτών λέγεται τοις φαινομένοις. Τά δέ κατά τόν "Ορνιθα 
ήγνόηται μέν Cnr' άμφοτέρων, μάλλον δέ ύττό τοΟ Άράτου. Ό μέν γάρ 
Ευδοξος τ ω Σκορττίω φησί συνανατέλλειν την δεξιάν πτέρυγα του 
Όρνιθος, τ φ δέ Τ ο ξ ό τ η τό λοιπόν αύτου σώμα. Έ ξ ών δήλον δτι τήν 
δεξιάν -πτέρυγα του Όρνιθος κατά τόν Εΰδοξον δει τοις έσχάτοις μέρεσι 
τοϋ Σκορπίου συναναφέρεσθαι. Ό δέ "Αρατός φησι τ ω Τοξότη μόνον 
συνανοαίλλειν αυτόν. 

99 (XLI ) I I 2 58 Διό καΐ έν τοις πρότερον περί τήν τ ο ϋ 
Σ κ ο ρ π ί ο υ άνατολήν dry νοεί λέγων (sc. de Ingeniculato) · 

Κάρη δ ' έτέρης μετά χειρός 
τόξω άνέλκονται. 

59 Κατηκολούθηκε δέ καΐ κατά τοϋτο τ ω Ευδόξω. Sequitur F 100. 

100 ( X L I I ) I I 2 59 (post F 99) Διαφωνοΰσι δέ πρός τό φαι-
νόμενον καΐ έν τοις περί τοΰΚηφέως 60 Ό δέ Περσεύς όλος τ φ Σκορ-
ττίω άντικαταδύνει καΐ ούχ, ώς ουτοί φασιν, ό δεξιός ποΟς καΐ τό δεξιόν 
γόνυ τ φ Τ ο ξ ό τ η άντικαταφέρεται. Sequitur F 1 0 1 . 

101 ( X L I I I ) I I 2 61 (post F 100) Ήγνοήκασι δέ καΐ τά περί 
την 'Αργώ· άρχεται γάρ άντικαταδύνειν ού τ ω Σκορττίω, άλλά 
μέσαις ταϊς Χηλαϊς. "Εδει ούν άρχομένου τοϋ Σκορπίου άνατέλλειν λέγειν 
τήν της 'Αργούς πρύμναν δεδυκέναι, καΐ μή του Τοξότου αναφερομένου. 
Sequitur F 104. 

Leier, der rechte Flügel des Vogels und vom Kepheus das Stück vom Kopfe bis 
zur Brust, <von den südlichen> was vom Tier übrigbleibt; unter gehen aber 
<!von den nördlichen> vom Fuhrmann das Stück von den Füßen bis zum Gürtel, 
der Perseus bis auf dessen rechtes Knie und rechten Fuß, <von den südlichen> 
der Hund ganz, der Orion, der Hase und von der Ar go das Hinterteil. 102— 
104 (Wenn der Schütze aufgeht>, gehen mit ihm auf <von den nörd-
licheny vom Vogel der Rest des Körpers (cf. F 98), der Adler und der Pfeil, 
(von den südlicheny der Altar; unter gehen aber <von den nördlichen> vom 

3—4 ούδέ τι bis codd.: ούδ * ετι bis corr. Spitzner iam non Perseus ... neque adhuc 
versio lat. 6 δ' Μ puppis aulem quantum versio lat.: β' S 22 άντικαταδύνει 
corr. Manitius: συναντικαταδύνει codd. quod e varia lectione antiqua συν supra 
άντι scripta fluxisse videtur 26 άρχομένου κτλ. A: άρχόμενον τόν Σκορπίον Β 
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102 ARAT. ib. 679—684 
'Αλλ' ούχ Ήνιόχω "Εριφοι ούδ' ώλενίη Αϊξ 
εύβύς Απέρχονται · τά τέ oi μεγάλη ν άνά χείρα 
λάμπονται, καΐ οΐ μελέων διακέκριται δλλων 
κινήσαι χειμώνας, δτ ' ήελίω συνίωαιν. 
'Αλλά τά μέν, κεφαλήν τε καΐ δλλην χείρα καΐ Ιξύν, 
ΑΙγόκερως άνιών κατάγει· . . . Sequitur F 97. 

103 689—692 
Αύτή 8 ' ΑΙγοκερήϊ κατέρχεται άντέλλοντι, 
ήμος καΐ ΓΓροκύων δύεται, τά δ ' άνέρχεται δλλα, 
"Ορνις τ ' ΑΙητός τε, τά τε πτερόεντος Όϊστοϋ 
τείρεα, καΐ νοτίοιο θυτηρίου Ιερός έδρη. 

1 0 4 H I P P A R C H . ib. I I 3 1 (post F 1 0 1 ) Πάλιν δέ τ ο υ ΑΙγόκερω 
προς τ η α ν α τ ο λ ή όντος, τ ω Τ ο ξ ό τ η φασίν άντικαταδύνειν τ η ν τ ε 
' Α ρ γ ώ δλην καΐ τ ό ν Προκύνα, συνανατέλλειν δέ τ ό ν τ ε "Ορνιθα, καΐ τ ό ν 
Ά ε τ ό ν , καΐ τόν Ό ϊ σ τ ό ν , και τ ό θυμιατήριον. Sequitur F 98 . 

105 SPHAERICA ANON. ib. p. 11, 21 (ΑΙγόκερω*) Κατά (δέ τ ά ) Σφαιρικά βορ-
ρόθεν άνατέλλει Κασσιέπεια (καΐ τ ά ) δεξιά μέρη τοΟ "Ιτπτου· νοτόθεν δύνει τά όττίσθια 
τοΰ Κενταύρου καΐ τά σκέλη της "Υδρας άχρι τοΰ Κρατήρος Βορρόθεν οΟδέν έστιν. 

1 0 6 ( X L V ) H I P P A R C H . ib. I I 3 4 ΤοΟ δέ Ύ δ ρ ο χ ό ο υ άρχομένου 
άνατέλλειν φησί (sc. A r a t u s ) συνανατεταλκέναι τ ω Α Ι γ ό κ ε ρ ω τοΟ 
" Ι π π ο υ τήν τε κεφαλήν καΐ τούς πόδας, δύνειν δέ τ ά όπίσθια τοΟ Κεν-
ταύρου, καΐ τ ο υ Ύ δ ρ ο υ τ ό ά π ό της κεφαλής εως της π ρ ώ τ η ς σπείρας. 
Ό δέ ΕΟδοξός φησι καΐ τ ή ν Κασσιέπειαν άνατέλλειν καΐ τόν ΔελφΤνα. 
Cf. ib. 5 et 1 0 et A R A T . 6 9 3 — 6 9 8 . 

107 SPHAERICA ANON. ib. p. 12, 9 ( Ύ δ ρ ο χ ό ο ς ) Κατά δέ τά Σφαιρικά βορ-
ρόθεν άνατέλλει 'Ανδρομέδας μέρη τινά των δεξιών καΐ τοΰ "Ίττττου τά λοιττά, νοτόθεν 
ό νότιος των 'Ιχθύων τιλήν της κεφαλής Βορρόθεν (ούδέν) δύνει. Νοτόθεν δέ τοΰ 
Κενταύρου τά λοιπά καΐ της "Υδρας άχρι τοΰ Κόρακος. 

Fuhrmann der Kopf und die rechte Hand, die Ziege und die Zicklein und vom 
Perseus der rechte Fuß und das rechte Knie (cf. F 100), (von den südlichen> 
die Argo ganz und der Vorhund. 105 u. 106 ( W e n n d e r S t e i n b o c k a u f -
g e h t ) , gehen mit ihm auf von den nördlichen Kassiopeia, der Delphin und 
vom Pferde der Kopf und die Füße, <von den südlichen keines>; unter gehen 
aber von den nördlichen keines, von den südlichen die hinteren Teile des Ken-
tauren und von der Hydra was bis zum Becher sichtbar wird. 107 u. 108 
( W e n n d e r W a s s e r m a n n a u f g e h t ) , gehen mit ihm auf von den nörd-

3 τέ COIT. Maass: δέ codd. 14 ττρός τη Ανατολή Α: ιτρός τήν άνατολήν Β 
17 <δέ τ ά ) suppl. Lasserre ( τά) Boll: om. cod. 18 Κασσιέπεια corr. Boll: -αν cod. 
(καΐ τ ά ) suppl. Boll: om. cod. nnm (ΔελφΙς καΐ τ ά ) ? 19 ούδέν έστιν corr. Boll: 
ούκ ϋνεστι cod. 20—21 άρχομένου άνατέλλειν Α: Ανατέλλοντος Β 22 τε A: om. Β 
28 (ούδέν) suppl. Boll: om. cod. 
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108 (II) HIPPARCH. ib. II 3 11 Της δέ άρχής των 'Ιχθύων άνατελ-
λούσης ό μέν "Αρατός φησι δεδυκέναι τά τε λοιπά του Ύδρου καΐ τον 
Κενταύρου, άνατεταλκέναι δέ τόν νότιον Ίχθύν ούχ όλον, αλλά τταρά 
μικρόν, καΐ της 'Ανδρομέδα? τά δεξιά μέρη κατά μήκος. 12 Ό δέ Εϋδοξος 

5 έν μέν τω ένΐ ονντάγματι, ώ δή καΐ ό "Αρατος κατακολουθεΐ, καΐ τοϋ 
ΓΤερσέως την δεξιάν χεϊρά φησιν άνατέλλειν . . . Sequitur F 1 1 2 a , inde 
pergit Του δέ Ύδρου τό μέχρι προς τον Κόρακα δύνειν. Cf. ib. 13—17 
(e quibus 15—16 = fr. XLVI Maass) et ARAT. 699—708. 

109 SPHAERICA ANON. ib. p. 13, 11 ( Ίχθύες ) Βορρόθεν σννανατέλλει τά 
10 λειπόμενα τήί 'Ανδρομέδα? καΐ τά λοιπά τοΰ Περσέω;, τά δή έν δεξιω, καΐ τό ύπέρ τόν 

ΚριόνTpiycovov, νοτόθεν τοϋ νοτίου 'Ιχθύος (ή ) κεφαλή Νοτόθεν δύνει Θυμιατήριον 
καΐ τά λειπόμενα τη ζ Ύδρας, βορρόθεν οΟδέν. 

110 ARAT. ib. 708—714 
Τά δ ' άριστερά νειόθεν έλκει 

15 Κριό; άνερχόμενοξ. ΤοΟ καΐ περιτελλομένοιο 
έσπερόθεν κεν ίδοιο θυτήριον, αύτάρ έν άλλη 
Περσέθ5 άντέλλοντος όσον κεφαλήν τε καΐ ώμου?· 
αύτή δέ ζώνη καΐ κ' άμφήριστα πέλοιτο 
ή Κριω λήγοντι φαείνεται ή έπΐ Ταύρω, 

20 σύν τ φ πανσυδίη ανελίσσεται. 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
111 (IV) HIPPARCH. ib. II 3 

29 Δοκεΐ δέ μοι διηπορήσθαι ό 
"Αρατος παρά τήν αύτη ν αϊτίαν, 
παρ' ή ν καΐ ό Εύδοξος, φ κατηκο-

25 λούθηκεν ό "Αρατος. Έν μέν γάρ 
τ φ συντάγματι τ φ π ε ρ ί τ ω ν 
φ α ι ν ο μ έ ν ω ν γράφει, δτι τοις 
ΊχΟΟσι συνανατέλλει τά δεξιά τοΰ 
Περσέως, ώστε της αρχής τοϋ 

ΕΝΟΠΤΡΟΝ 

112a (II) II 3 12 (post 
F 108) Έν δέ τ φ Έ ν ό π τ ρ ψ , 
όλον αυτόν άνατεταλκέναι πλήν 
μικρού τίνος. Sequitur F 108 
(extremum). 

lichen von der Andromeda die rechte Seite der Länge nach, vom Perseus die 
rechte Hand (so die Phainomena: im Enoptron geht hier noch nichts vom 
Perseus auf) und vom Pferde der Rest, von den südlichen der Südliche Fisch 
bis auf den Kopf; unter gehen aber von den nördlichen nichts, von den süd-
lichen der Rest des Kentauren und von der Hydra das Stück bis zum Raben. 

10 δή dub. corr. Lasserre: δέ cod. ύπέρ corr. Boll: ύπό cod. 11 {ή) 
suppl. Boll: om. cod. 15 άνερχόμενοξ archetypus cum Hipparch. II 1 24: άνελκά-
μενοξ Hipparch. II 3 18 τοϋ καΐ archetypus cum Hipparch. I I 3 18: καΐ μή P. 
Berol. 7603 ubi καΐ μήν conici potest 18 πέλοιτο archetypus cum Hipparch. II 
3 21, I I 3 32 et P. Berol. 7503: πέλονται (omisso κ ' ut P. Berol. 7503?) emendatio 
antiqua ap. Attal. fr. 28 Maass et Hipparch. I I 3 32 26b πλήν A: παρά Β ceterum 
ante όλον inserere velim σύν τοις Ίχθύσιν, quae Hipparcho in mente saltern erant si 
non in calamo 
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Κριοί) πρός ττ) ανατολή ούσης τά 
δεξιά μόνον τοΟ Περσέως μέρη Korr* 
αυτόν υπέρ γήν φαίνεσθαι. Se-
quitur F 112 b. 

112b (IV) (post F i l l ) 
Έν δέ τω έτέρω συντάγματι, δ 
έττιγράφεται "Ευοπτρο ν, τοις 
Ίχθύσι φησίν αυτόν όλον πλήν 
όλίγου συνανατέλλειν. 30 5 Εν πδσιν 
ούν σχεδόν τοις περί τάς ανατολάς 
των άστρων συμφωνούντων άλλή-
λοις των δύο συνταγμάτων, περί 
δέ του Περσέως διαφόρου της άνα-
γραφής ούσης, εύλόγως ό "Αρατος, 
διαπορών, ποίςι τις κατακολου-
θήσει άποφάσει, άμφήριστόν φησιν 
είναι καΐ δισταζόμενον, ιτότερον 
καΐ ή ζώνη τοϋ Περσέως μετά των 
ώμων καΐ της κεφαλής τοϋ Κριού 
ανατέλλοντος μετέωρος φαίνεται ή 
τοϋ Ταύρου άναφερομένου, ώς τό 
ετερον των τοϋ Εύδόξου συνταγ-
μάτων περιέχει. 

20 113 (XXXVI) II 2 11 Περί δέ τοϋ Άρκτοφύλακος ολοσχερώς 
δοκοΰσί μοι άγνοεΐν· φασί γάρ αύτόν τέσσαρσι ζωδίοις άντικαταδύνειν, 
Κριω τε και Ταύρω καΐ Διδύμοις και Καρκίνω 13 Ό δέ Εύδοξος γράφει 
ούτως· 

»"Οταν ό Κριός ά ν α τ έ λ λ η , των μέν προς άρκτους τοϋ Άρκτοφύ-
25 λακος οί πόδες δύνουσι, τών δέ πρός νότον τοϋ Θηρίου τό λοιπόν.« 

Sequitur F 82. 

114 SPHAERICA ANON. ib. p. 6, 10 (Κριός) Συναναφέρεται δέ αύτω όατό των 
άρκτφων τά πρώτα Περσέως τά λειττόμενα, καΐ τά άριστερά του 'Ηνιόχου, νοτόθευ δέ 
τοϋ Κήτους ή λοφιά καΐ ή ουρά· βορρόθεν δέ δύνουσιν Άρκτοφύλακος πόδες, νοτόθεν 

30 δέ τοϋ θηρίου τό λειπόμενον. 

109—112 <Wenn die F i s c h e a u f g e h e n ) , gehen mit ihnen auf von den 
nördlichen der Rest der Andromeda, vom Perseus die rechts gelegenen Teile 
(so die Phainomena: Perseus ganz bis auf einen kleinen Rest das Enoptron), 
das über dem Widder gelegene Dreieck, von den südlichen der Kopf vom Süd-
lichen Fische; unter gehen aber von den nördlichen keines, von den südlichen 
der Altar und der Rest der Hydra. 113—116 W e n n der W i d d e r a u f -
g e h t , gehen mit ihm auf von den nördlichen der Rest des Perseus, vom Fuhr-
mann die linke Seite, die Zicklein und die Ziege, von den südlichen die Küh-
lten flösse und der Schwanz des Walfisches; unter gehen aber von den nörd-

24 άνατέλλη coni. Manitius: δύνη codd. 28 τά πρώτα cod. et sie iam fortasse 
Vettius Valens: secl. Boll 29 Άρκτοφύλακος corr. Boll: δρκτος· φύλακες cod. 
L a s s e r i c , Eudoxos 5 



66 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. ΕΝΟΠΤΡΟΝ. ΠΕΡΙ ΤΑΧΟύΝ 

115 ( X L V I I ) HIPPARCH. ib. II 3 33 Της δέ άρχής τοϋ Ταύρου 
άνατελλούσης φησίν ό "Αρατός τε καΐ ό Ευδοξος τον Περσέα όλον φαί-
νεσθαι ίπτέρ γήν, καϊ τοΰ 'Ηνιόχου τήν άριστεράν χείρα, έν η οί "Εριφοι 
κείνται, καϊ τόν άριστερόν πόδα, καΐ τοϋ Κήτους τό απτό της ούρας εως 

5 της λοφίας. Δεδυκέναι δέ φησι του Βοώτου τι μέρος. 34 Άγνοοΰσιν ουν 
τά άριστερά μόνον ΐπτολαμβάνοντες του 'Ηνιόχου τ ω Κριω συνανα-
τέλλειν. Cf. ib. 35—36 et ARAT. 714—723. 

116 ARAT. ib. 718—719 
'Αλλ' "Εριφοι λαιοϋ τε θέναρ ποδός ΑΙγΙ συν αύτη 

10 Ταύρω αυμφορέονται. 

117 SPHAERICA ANON. ib. ρ. 6, 30 (Ταύρος) Βορρόθεν συνανατέλλοντα τά 
λειπόμενα τοϋ 'Ηνιόχου, τά λοιπά νοτόθεν τοΰ Κήτους καϊ τά πρώτα τοϋ Ποταμού 
Βορρόθεν δύνει ό Άρκτοφύλαξ άχρι της ζώνη? καϊ τοϋ Όφιούχου άχρι των γονάτων. 

118 ARAT. ib. 724—731 
15 'Αμφότεροι δέ πόδες καταδυομένοι' Όφιούχου 

μέσφ' αυτών γονάτων Διδύμοις ΙΤΓΙ σήμα τετύχθω 
έξ έτέρης άνιοϋαι. Τότ ' ούκέτι Κήτεος οϋδέν 
Ιλκεται άμφοτέρωθεν, όλον δέ μι ν όψεαι ήδη. 
"Ηδη καϊ Ποταμοϋ ττρώτην όλος έξανιοϋσαν 

20 καμπήν έν καβαρω πελάγει σκέψαιτό κε ναύτη?, 
αύτόν έπ' 'ίύρίωνα μένων, εϊ οί ποθι σήμα 
ή νυκτός μέτρων ήέ πλόου άγγείλειεν. 

119 SPHAERICA ANON. ib. p. 8 ,15 (Δίδυμοι) Παρανατέλλει δέ νοτόθεν καϊ 
τοϋ Ποταμού τό λοιπόν καϊ '(Ορίων Βορρόθεν δέ δύνει Άρκτοφύλαξ, Όφιοϋχος 

25 πλήν τής κεφαλής καϊ τοϋ Στεφάνου τό ήμισυ. 

liehen vom Bärenhüter die Füße, von den südlichen der Rest des Tieres. 
117 u. 118 (Wenn der Stier aufgeht) , gehen mit ihm auf von den nörd-
lichen der Rest des Fuhrmanns, von den südlichen der Rest des Walfisches und 
die ersten Teile des Flusses; unter gehen aber von den nördlichen der Bären-
hüter bis zum Gürtel und vom Schlangenträger das Stück bis zu den Knien, 
(von den südlichen keines>. 119 <Wenn die Zwillinge aufgehen), 
gehen mit ihnen auf <von den nördlichen keines>, von den südlichen der Rest 
des Flusses und Orion ganz; unter gehen aber von den nördlichen der Bären-
hüter bis auf den Kopf, der Schlangenträger bis auf den Kopf, <die Schlange, 
die er hält, bis auf den Schwanz> (cf. F 81) und von der Krone die Hälfte, <von 
den südlichen der Südliche Fisch bis auf das Stück am Kopf ) (cf. F81) . 

2 ό2 A: om. Β 12 πρώτα corr. Boll: λοιπά cod. 13 post Όφιούχου suppl. 
αϊ κνήμαι Kroll ol πόδες Boll coll. Arat. 724 15 καταδυομένοι* corr. Lasserre: 
καταδυομένου archetypus καταδυόμενοι legit schol. et fortasse Hipparch. I I 3 37 
scribens δύνειν μέν φησι τούς πόδας τοϋ Όφιούχου 19 πρώτην archetypus: 
πρώτης Μ 24 (καϊ) ante Όφιοϋχος suppl. Boll 
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[120 HIPPARCH. ib. I I 2 30 Περί δέ τοΟ 'ύύρίωνος συμφωνεί ό 
<Εΰδοξος>, ύπολαμβάνων αύτόυ τοις Διδύμοις όλον συνανατέλλειν.] 

ΠΕΡΙ ΤΑΧωΝ 

121 EUDEM. RHOD. Hist, astrol. fr. 148 Wehrli ap. SIMPLIC. 
In Arstt. De caelo comm. p. 488 Heiberg Kai πρώτος των 'Ελλήνων 

5 Εΰδοξος ό Κνίδιος, ώς Εύδημός τε έν τ φ δευτέρω της 'Αστρολογικής 
Ιστορίας άπεμνημόνευσε καί Σωσιγένης ιταρά Εύδήμου τοϋτο λαβών, 
άψασθαι λέγεται των τοιούτων υποθέσεων Πλάτωνος, ώς φησι Σωσι-
γένης, πρόβλημα τοϋτο ποιησαμένου τοις περί ταϋτα έσπουδακόσι, 
τίνων ΰποτεθεισών ό μαλών καΐ τεταγμένων κινήσεων διασωθή τά περί 

ίο τάς κινήσεις τών πλανωμένων φαινόμενα. 

122 SIMPLIC. In Arstt. De caelo comm. p. 422 Heiberg Καί έστι 
τό θαυμαστόν πρόβλημα τών αστρονόμων τοϋτο τό διδομένων αύτοϊς 
τίνων υποθέσεων, τοΤς μέν πάλαι τοις περί Εύδοξον καί Κάλλιππον, οίς 
και Αριστοτέλης άκολουθεΐ, τών καλουμένων άνελιττουσών σφαιρών, 

15 περί ών αύτός έν τη Μετά τά φυσικά διδάσκει (Λ 1073a 14 ss., cf. D 6), 
τοις δέ μετ' έκείνους . . . 

123 ALEX. APHR. In Arstt. Met. comm. p. 703 Hayduck 'Αλλ' 
δ φησι (sc. Aristoteles in D 6) τοΰτό έστιν, δτι τριών ούσών σφαιρών 
κατά Εύδοξον τών φερουσών τόν ήλιον, ή μέν πρώτη καί περιέχουσα 

20 τάς λοιπάς δύο καί τήν αύτήν τή άπλανεΐ κινουμένη κίνησιν (άπό άνα-
τολής γάρ έπι δύσιν ελεγον αύτήν κινεΐσθαι, καί δι' ην αΐτίαν είπομεν 
έν τή Περί ούρανοϋ), αύτη ου υ ή πρώτη ώς απλανής ένομίζετο τ ω Εύ-
δόξω πρός τάς λοιπάς δύο τάς ύπ ' αύτης περιεχομένας. Καί ού μόνον 
τήν του ήλιου πρώτην σφαϊραν απλανή ελεγεν, άλλά καί τήν τοΰ Κρό-

25 νου καί τήν τοϋ Διός και τάς έκάστου τών άλλων άστέρων πρώτας και 
μείζονας άπλανείς ελεγεν, ώς είναι μίαν μέν άπλανη τήν πρώτην, έν ή 
τό χϋμα τών τά ζφδια άναπληρούντων άστέρων είσίν, έτέραν δέ τήν 
τοϋ Κρόνου, καί άλλη ν τήν τοϋ Διός, καί έφεξής άς άνάστρους Θεό-
φραστος Ιλεγεν (fr. 32 Wimmer). Sequitur F 125. 

30 124 SIMPLIC. In Arstt. De caelo comm. p. 492 Heiberg Καί 
εΐρηται και πρότερον, δτι ό Πλάτων ταϊς ούρανίαις κινήσεσι τό έγκύκλιον 

UBER GESCHWINDIGKEITEN 
124 (S. 68, 12—17) Die Sonne vollführt drei Bewegungen, nämlich erstens 

die mit den Fixsternen gemeinsame Umdrehung von Osten nach Westen, zwei-

2 (Εΰδοξο$]> coni. Manitius qui post hoc nomen addit (τοϊζ φαινομένοις): "Αρα-
tos codd. recte ut opinor 9 έγκυκλίων καί coll. F 124 ante τεταγμένων addere 
velim 12 διδομένων codd. (cf. F 124 άποδιδούζ): δεδομένων F 26 μέν L: καί A 
27 χΟμα Α: σχήμα L 

5 * 



68 ΠΕΡΙ TAXWN 

καί ομαλές και τεταγμένον άνενδοιάστως άποδιδούς πρόβλημα τοις 
μαθηματικοί? προύτεινε, τίνων ύποτεθέντων δι* όμαλών καί εγκυκλίων 
καΐ τεταγμένων κινήσεων δυνήσεται διασωθηναι τά περί τούς πλανω-
μένους φαινόμενα, καί ότι πρώτος Ευδοξος ό Κνίδιος έπέβαλε ταϊς διά 

5 των άνελιττουσών καλουμένων σφαιρών ύποθέσεσι (cf. F 121 et 122). 
Κάλλιππος δέ 6 Κυζικηνός Πολεμάρχω συσχολάσας τ ω Εϋδόξου γνωρίμω μετ' 

έκεϊνον είς Αθήνας έλθών τω Άριστοτέλει συγκατεβίω τά Οπό τοϋ Εύδόξου εύρεθέντα 
σύν τω Άριστοτέλει διορθούμενός τε καί προσαναπληρών τω y i p Άριστοτέλει 
νομίζοντι δεϊν τά ούράνια ττάντα περί τό μέσον τοϋ παντός κινεΐσθαι ήρεσκεν ή των 

10 άνελιττουσών ΰπόθεσις ώς όμοκέντρους τω παντί τάς άνελιττούσας υποτιθεμένη καί 
οϋκ έκκέντρους, ώσπερ ol ύστερον. 

Ευδόξω τοίνυν καί τοις προ αύτοϋ τρεις ό ήλιος έδόκει κινεΐσθαι κι-
νήσεις τ η τε των άπλανών σφαίρα ά π ' ανατολών επί δυσμάς συμ-
περιαγόμενος καί αυτός τήν έναντίαν διά τών δώδεκα ζωδίων φερόμενος 

15 και τρίτον επί τοϋ διά μέσων τών ζωδίων είς τά πλάγια παρεκτρεπό-
μενος· και γάρ και τοϋτο κατείληπτο έκ του μή κατά τόν αυτόν άεΐ 
τόπον εν ταϊς τροπαϊς ταΐς θεριναϊς καί ταΐς χειμεριναΐς άνατέλλειν. (Cf. 
F 125). 

Διά τοΰτο ούν έν τρισίν αυτόν φέρεσθαι ελεγον σφαίρας, άς 6 Θεόφραστος άνάστρους 
20 έκάλει ώς μηδέν έχουσας άστρον καί άνταναφερούσας μέν προς τά; κατωτέρω, άνελισ-

σούσας δέ πρός τάς άνωτέρω (fr. 32 Wimmer). Τριών γάρ ούσών περί αύτόν κινήσεων 
άδύνατον ή ν τά; έναντίας ϋπό τοΰ αΰτοΰ κινεΐσθαι, εΐ γε μή καθ' αύτόν μήτε ό ήλιο; 
μήτε ή σελήνη μήτε άλλο τι τών άστρων κινείται, πάντα δέ ένδεδεμένα φέρεται τω 
κυκλικω σώματι. ΕΙ μέν δή τήν τε κατά μήκος περίοδον καί τήν είς πλάτος παραχώρησιν 

25 έν ένΐ καί τω αϋτφ χρόυω έποιεΐτο, αυτάρκεις δν ήσαν δύο σφαΤραι, μία μέν ή τών 
άπλανών έπΐ δυσμάς ττεριιοϋσα, έτέρα δέ πρός έω περί άξονα στρεφομένη ένδεδεμένον 
μέν τη προτέρςι, ττρός όρθάς δέ όντα λοξώ κύκλω, καθ' ού τήν πορείαν Ιδοξεν άν ποιεϊ-
σθαι ό ήλιος. Έπε! δέ ούχ ούτως εχει, άλλά τόν μέν κύκλον έν άλλω χρόνφ ττερίεισι, τήν 
δέ κατά πλάτος παραχώρησιν έν άλλω τω ποιείται, άνάγκη καί τρίτην προσλαβεΐν 

30 σφαΐραν, όπως έκάστη κίνησις έκάστην τών φαινομένων περί αύτόν άποδιδφ. 

Ταύτη τοίνυν τριών οΰσών τών σφαιρών και πασών ομοκέντρων 
άλλήλαις τε καί τω παντί τήν μέν τάς δύο περιέχουσαν περί τούς τοϋ 
κόσμου πόλους ύπετίθετο στρέφεσθαι επί ταύτά τ η τών άπλανών καί 

tens die in entgegengesetzter Richtung durch die Ordnung der zwölf Zeichen vor 
sich gehende Bewegung, und drittens eine zum mittlem Kreis des Zodiakus 
seitliche Bewegung. Das Letztere wurde daraus erschlossen, daß die Sonne in 
den Sommer- und Wintersolstitien nicht immer an demselben Ort aufgeht. Des-
halb wird angenommen, sie werde von drei Sphären getragen. (31 ff.) Von diesen 
drei unter sich und zum Universum konzentrischen Sphären dreht sich die 
äußerste um die Pole der Welt in derselben Richtung wie der Fixsternhimmel 

24 κυκλικω D: κυκλίω Ε κύκλω A Bessarion έγκυκλίω F 30 αύτόν F Bessarion: 
αύτών ADE 33 ταύτά F Bessarion: ταύτα ADE 
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ίσοχρονίως ταύτη άποκαθισταμένην, την δέ ταύτης μεν έλάττω, μείζω 

δέ τής λοιπής, έπιστρέφεσθαι περί άξονα, καθάπερ εΐρηται, προς όρθάς 

όντα τ ω τοΰ διά μέσων τ ω ν ζωδίων έπιπέδω άττό δυσμών επί ανατολάς, 

την δέ ελαχίστη ν και αυτήν μεν έπιστρέφεσθαι έιτΐ ταύτά τ η δευτέρα, 

5 περί άξονα μέντοι ετερον, δς νοοϊτο άν όρθός πρός τίνος κύκλου επίπεδου 

μεγίστου και λοξού, δν ό ήλιος τ ω έαυτοϋ κέντρω γράφειν δοκεΐ φερό-

μενος υπό της ελαχίστης σφαίρας, έν ή καΐ ένδέδεται. 

Την δ ' ούν ύπόλειψιν της σφαίρας ταύτης βραδυτέραν ιτολλφ τίθεται 

ή την της περιεχούσης αύτήν, μέσης δέ ούσης τ ω τε μεγέθει καΐ τ η θέσει, 

ίο ώς έστι δήλον έκ τοΰ Περί τ α χ ώ ν αύτω γεγραμμένου συγγράμματος. 

Ή μεν ούν μεγίστη των σφαιρών έπΐ ταύτά τοις άπλανέσιν άμφω τάς 

λοιπάς έττιστρέφει διά τό της μέν φέρειν έν Ιαυτή όντας τούς πόλους, 

έκείνην δέ τούς της τρίτης της φερούσης τον ήλιον, ομοίως δέ £χουσαν 

έν εαυτή τούς πόλους μεθ' έαυτής, έφ* & περιάγεται, συνεπιστρέφειν και 

15 ταύτη ν και άμα ταύτη τόν ήλιον, ούτω τε φαίνεσθαι αύτόν άπ° άνατο-

λών έπΐ δυσμάς φερόμενο ν συμβαίνει. ΚαΙ εί μέν γε άκίνητοι ήσαν καθ* 

έαυτάς αί δύο σφαΐραι ή τε μέση καϊ ή έλαχίστη, ίσοχρόνιος κόσμου 

στροφή γίνοιτο άν ή τοΰ ηλίου περιαγωγή, νυν δέ, έπεϊ προς τού-

und in derselben Zeit wie er. Die zweite, welche kleiner als die erste und größer 
als die dritte ist, dreht sich von Westen nach Osten um eine Achse, die senk-
recht zu der durch die Mitte des Zodiakus gelegten Ebene steht. Die dritte, die 
kleinste von allen, dreht sich ebenfalls in derselben Richtung wie die zweite, 
aber um eine andere Achse, die man sich senkrecht zur Ebene eines gewissen 
größten schiefen Kreises zu denken hat, welchen die Sonne mit ihrem eigenen 
Zentrum beschreibt, getragen von der kleinsten aller dieser Sphären, in welcher 
sie befestigt ist. 

Die durch die letzte Sphäre hervorgerufene Verzögerung ist bei weitem lang-
samer als die, welche durch diejenige Sphäre hervorgerufen wird, die sie um-
schließt und die nach Stellung und Größe die mittlere ist, wie aus der Abhand-
lung U b e r G e s c h w i n d i g k e i t e n hervorgeht. Nun aber bewegt die größ-
te der drei Sphären bei ihrer die Fixsterne begleitenden Umdrehung auch 
die anderen beiden, weil sich auf ihr die Pole der zweiten befinden und weil 
die zweite Sphäre die Pole der dritten trägt, also derjenigen, welche die Sonne 
trägt. Da in ähnlicher Weise die zweite die Pole der dritten in sich hat, so wird 
sie diese mit eigener Bewegung zur Umdrehung veranlassen, und damit auch 
die Sonne; so kommt es, daß sich diese von Ost nach West zu drehen scheint. 
Und wenn die mittlere und die kleinste Sphäre für sich selbst unbeweglich 
wären, so würde die Bewegung der Sonne genau in derselben Zeit wie die 
tägliche Bewegung der Welt vor sich gehen. Da sich aber jene zwei Sphären 
in entgegengesetzter Richtung drehen, so verspätet sich die Wiederkehr der 

1 άττοκαθισταμένην A Bessarion: -μένων DEF 4 ταύτά F Bessarion: ταΟτα 
ADE 8 ύττόλειψιν DF Bessarion: ύπόληψιν AE 13 έκείνην F: κινεί ν ADE 
17 μέση DE: μεγίστη AF 18 στροφή F Bessarion: στροφή ADE 
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ναντίου αύται αποστρέφονται, ύστερεΐ τοΟ είρημένου χρόνου ή ά π ' 

ανατολής επί την έξης άνατολήν του ηλίου άπονόστησις. 

Και ταΰτα μεν ττερί τόν ήλιον, περί δε τήν σελήνην τά μέν κατά ταύτά, 
τά δέ ού κατά ταϋτά διετάξατο· τρεις μέν γάρ σφαίρας καΐ ταύτη ν είναι 

5 τάς φέρουσας, διότι καΐ τρεις αυτής έφαίνοντο είναι κινήσεις, τούτων δέ 
μίαν μέν τήν ομοίως κινουμένην τ ή των άπλανών, έτέραν δέ έναντίως 
μέν ταύτη, περί άξονα δέ στρεφομένην ιτρός όρθάς όντα τ φ έπιπέδω 
του διά μέσου των ζωδίων, καθάπερ καΐ έφ' ηλίου, τρίτην δέ ούκέτι 
καθάττερ έφ' ηλίου, δτι κατά μέν τήν Θέσιν ομοίως, κατά δέ γε τήν κίνησιν 

ίο ούχ όμοίως, α λ λ ' έναντίως μέν τ ή δευτέρα, τ ή δέ πρώτη φερομένην ΙπΙ 
ταύτά βραδείαν μέν κίνησιν κινουμένην, περί άξονα δ' ουν στρεφομένην 
ορθόν προς τό έπίπεδον του κύκλου, δς έπινοηθείη αν ύπό του κέντρου 
τής σελήνης γραφόμενος έγκεκλιμένος πρός τόν διά μέσων των ζωδίων 
τοσούτον, δσον ή πλείστη κατά πλάτος τ ή σελήνη παραχώρησις γίνε-

15 ται· φανερόν δέ, δτι ο! τής τρίτης σφαίρας πόλοι άπό των τής δευτέρας 
διεστώτες άν εΐεν περιφέρειαν έπΐ τοϋ δι' άμφοϊν νοουμένου μεγίστου 
κύκλου, ήλίκη εστίν ή ήμίσεια του πλάτους, δ κινείται ή σελήνη. Τήν 
μέν οΰν πρώτη ν ΰπέθετο σφαΐραν διά τήν ά π ' ανατολών αυτής έπΐ 
δυσμάς περίοδον, τήν δέ δευτέραν διά τήν ύπό τά ζώδια φαινομένην 

20 αύτής ύπόλειψιν, τήν τρίτην δέ διά τό μή εν τοις αύτοϊς του ζωδιακού 

Sonne von einem Auf gang bis zum nächstfolgenden im Vergleich mit der ge-
nannten Zeit. 

Soviel über die Sonne. Hinsichtlich des Mondes sind die Dinge teils in 
ähnlicher, teils in verschiedener Weise geordnet. Auch er ist von drei Sphären 
getragen, weil auch bei ihm drei Bewegungen beobachtet wurden. Von diesen 
geht eine wie die Bewegung des Fixsternhimmels vor sich; die zweite dreht sich 
in entgegengesetzter Richtung zu der vorigen um eine auf der Ebene des Krei-
ses, welcher durch die Mitte des Tierkreises geht, senkrechte Achse gerade so 
wie bei der Sonne; die dritte ist nicht ganz so wie die dritte Sphäre der Sonne, 
da sie ihr zwar bezüglich der Stellung, aber nicht bezüglich der Bewegung ähn-
lich ist, welche in der entgegengesetzten Richtung zur Bewegung der zweiten 
Sphäre vor sich geht, und zwar in einer der ersten Sphäre ähnlichen Bewegung, 
als langsame Umdrehung um eine zur Ebene des vom Mondmittelpunkt schein-
bar beschriebenen Kreises senkrecht stehende Achse; die Neigung dieser Ebene 
zur Ebene des Kreises, welcher durch die Mitte des Tierkreises geht, ist gleich 
der größten Abweichung des Mondes nach der Breite. Die Entfernung der Pole 
der dritten Sphäre von denen der zweiten, gezählt auf der Peripherie des größten 
Kreises, den man sich diese beiden Pole verbindend vorstellen kann, ist offen-
bar gleich der Hälfte der ganzen Breitenbewegung des Mondes. Die erste Sphäre 
wird durch die tägliche Bewegung des Mondes von Osten nach Westen voraus-
gesetzt; die zweite durch das Zurückbleiben, welches beim Mond längs des Tier-
kreises beobachtet wird; die dritte dadurch, daß der Mond seine nördlichste und 

1 Αποστρέφονται Α : μεταστρέφονται D E F 11 ταύτά F Bessarion: ταϋτα A D E 
20 ύττόλειψιν Bessarion: ύττόληψιν A E ( D F ?) τήν o d . D E F 
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σημείοις βορειοτάτηυ τε καϊ νοτιωτάτην φαίνεσθαι γινομένην, άλλά 
μεταπίπτειν τά τοιαΰτα σημεία των ζωδίων άεΐ επί τά προηγούμενα. 
Διό δή και τήν σφαΐραν ταύτη ν έττΐ ταύτα τ η των απλανών κινεϊσθαι, 
τ ω δέ τήν μετάπτωσιν παντάπασιν όλίγην γίνεσθαι καθ' έκαστο ν μήνα 

5 των είρημένων σημείων βραδεϊαν αύτη ς τήν έπί δυσμών κίνησιν ύπ-
εστήσατο. 

ΤοσαΟτα μέν δή και περί σελήνης, περί δέ των πέντε πλανήτων τήν 
δόξαν εκτιθέμενος αύτοΰ ό 'Αριστοτέλης διά τεττάρων σφαιρών τούτους 
κινεΐσθαί φησιν, ώυ ή πρώτη τε καί ή δευτέρα αί αΰταί καί τήν αύτήν 

ίο εχουσαι θέσιν ταϊς έπί τε ήλίου καί σελήνης πρώταις δύο· ή τε γάρ 
άπάσας περιέχουσα καθ' έκαστο ν αυτών έστι σφαίρα περί τόν άξονα 
του κόσμου στρεφομένη επί δυσμάς α π ' άνατολών ίσοχρονίως τ η τών 
απλανών, καί ή δευτέρα τούς πόλους εν τ η πρώτη έχουσα περί άξονα 
καί πόλους τοϋ διά μέσων τών ζωδίων εμπαλιν τήν στροφήν ποιείται 

15 άπό δυσμών έπ' ανατολάς, έν ω χρόνω έκαστος αύτών δοκεϊ τόν ζωδια-
κόν κύκλον διεξιέναι· διό έπί μέν τοϋ τε Έρμου άστέρος καί τοϋ 'Εωσ-
φόρου ένιαυτώ φησι τήν της δευτέρας σφαίρας συντελεϊσθαι, έπί δέ τοϋ 
"Αρεος ετεσι δυσίν, έπί δέ τοϋ Διός δώδεκα ετεσι, έπί δέ τοϋ Κρόνου 
τριάκοντα, δ ν Ήλίου άστέρα οί παλαιοί προσηγόρευον. Αί δέ λοιπαΐ 

20 δύο ώδε πως έχουσιν ή μέν τρίτη καθ' εκαστον τούς πόλους έχουσα 

südlichste Position nicht immer in denselben Punkten des Tierkreises zu er-
reichen scheint, sondern diese Punkte sich immer, der Ordnung der Zeichen 
entgegengesetzt, verschieben, weshalb die Bewegung dieser Sphäre ebenso wie 
die der Fixstemsphäre vor sich geht. Und wegen der sehr kleinen Größe der 
rückläufigen Bewegung, welche besagte Punkte während eines jeden zodiakalen 
Monats zurücklegen, muß die Bewegung der dritten Sphäre gegen Westen eine 
langsame sein. 

Soviel über den Mond. Hinsichtlich der fünf Planeten ergibt sich, daß sie 
mittels vier Sphären bewegt werden, von denen die erste und zweite dieselben 
sind und dieselbe Stellung haben wie die beiden ersten Sphären der Sonne und 
des Mondes. Denn bei jedem Planeten dreht sich die Sphäre, welche alle anderen 
umschließt, um die Weltachse von Osten nach Westen in derselben Zeit wie die 
Sphäre der Fixsterne; die zweite, deren Pole auf der ersten sind, macht ihre 
Umdrehung in der entgegengesetzten Richtung von Westen nach Osten um die 
Achse und die Pole des Kreises, welcher durch die Mitte des Tierkreises geht, 
in einer Zeit, welche derjenigen gleich ist, die der Planet zu gebrauchen scheint, 
um einen Umlauf im ganzen Tierkreis zurückzulegen. Demgemäß vollendet 
sich für die Sterne Hermes und Eosphoros die Umdrehung der zweiten Sphäre 
in einem fahre, für den Ares in zwei fahren, für Zeus in zwölf und für 
den Kronos, welchen die Alten das Gestirn der Sonne nannten, in dreißig 
fahren. Die beiden anderen Sphären verhalten sich alsdann wie folgt: die dritte 
Sphäre eines jeden hat ihre Pole auf dem Kreise, welcher durch die Mitte des 

6 δυσμών Α: δυσμάς DEF 
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έπι του δια μέσων των ζωδίων του έν τ η καθ' εκαστον δευτέρα σφαίρα 
νοουμένου άττό μεσημβρίας έττ\ τάς άρκτους έπιστρέφεται, έν φ έκαστος 
χρόνω άπό φάσεως έττ! την εφεξής φάσιν παραγίνεται τάς ττρός ήλιον 
άπάσας σχέσεις διεξιών, δν και διεξόδου χρόνον οί άπό των μαθημάτων 

5 καλοΰσιν. "Εστί δέ ούτος άλλω άλλος, διό και ούκ ίσοχρόνιος άπασιν 
ή της τρίτης σφαίρας στροφή, άλλά, καθάπερ Εΰδοξος φετο, τ ω μέν 
'Αφροδίτης άστέρι έν μησίν έννεακαίδεκα, τ ω δέ τοϋ Έρμου έν ήμέραις 
δέκα καΐ έκατόν, τ φ δέ τοΰ "Αρεος έν μησίν όκτώ καΐ ήμέραις είκοσι, τ φ 
δέ του Διός καΐ τ φ του Κρόνου έκατέρω εγγιστα έν μησϊ τρισκαίδεκα. 

ίο Ή μένουν τρίτη σφαίρα ούτω και έν τοσούτω χρόνω κινείται* ή δέ 
τετάρτη σφαίρα, ήτις καΐ το άστρον φέρει, περί λοξοϋ τίνος κύκλου 
στρέφεται πόλους Ιδίους καθ' εκαστον, έν ίσω μέντοι χρόνω την στροφή ν 
τ η τρίτη ποιείται έναντίως έκείνη κινουμένη ά π ' άνατολών έπΐ δυσμάς· 
ό δέ λοξός ούτος κύκλος έγκεκλίσθαι πρός τόν μέγιστο ν των έν τ η τρίτη 

15 σφαίρα παραλλήλων λέγεται ύ π ' αύτοϋ ούκ ίσον ούδέ ταύτόν έφ' άπάν-
των. Φανερόν ούν, ότι ή μέν όμοίως τ ή των απλανών στρεφομένη πάσας 
τάς λοιπάς, άτε έν άλλήλαις τούς πόλους έχούσας, έπιστρέφει έπΐ ταύτά, 
ώστε και τήν τό άστρον φέρουσαν καί αύτό τό άστρον· καΐ δια ταύτη ν 
δή τήν αΐτίαν άνατέλλειν τε καί δύνειν ύπάρξει έκάστω αύτών. Ή δέ 

20 δευτέρα σφαίρα τήν ύπό τά δώδεκα ζώδια πάροδον αύτφ παρέξεται· 

Tierkreises geht, den man sich auf der zweiten Sphäre desselben Planeten be-
schrieben denken kann, und dreht sich von Süden nach Norden in einer Zeit-
dauer, die jeder Planet von einem Erscheinen bis zum nächsten Wiedererschei-
nen benötigt, während welcher Dauer er bezüglich der Sonne alle seine Stel-
lungen einnimmt; diese Zeitdauer nennen die Mathematiker synodische Um-
laufszeit. Diese ist für die verschiedenen Planeten verschieden und deshalb 
ist die Umlaufszeit der dritten Sphäre nicht für alle Planeten gleich, sondern 
beträgt für den Stern der Aphrodite neunzehn Monate, für den des Hermes 
hundertdrei Tage, für den des Ares acht Monate und zwanzig Tage, für den 
des Zeus und den des Kronos annäherungsweise dreizehn Monate. 

Das ist also die Bewegung und die Umlaufszeit für die dritte Sphäre. Die 
vierte Sphäre, welche den Stern trägt, dreht sich in einem schiefen Kreis 
um Pole, die einem jeden Planeten eigen sind, in einer Zeit, welche der Um-
drehungszeit der dritten Sphäre gleich ist, aber in entgegengesetzter Richtung 
von Osten nach Westen. Dieser schiefe Kreis ist gegen den größten Parallelkreis 
auf der dritten Sphäre weder auf gleiche Weise noch um dieselbe Größe bei allen 
Planeten geneigt. Offenbar veranlaßt jene Sphäre, welche sich wie die Fixstern-
sphäre bewegt, alle anderen, von denen jede die Pole der folgenden trägt, und 
also auch die das Gestirn tragende und somit das Gestirn selber, auf gleiche 
Weise sich mit ihr zu drehen; und dadurch bewirkt sie den Auf gang und Unter-
gang eines jeden Gestirns. Die zweite Sphäre veranlaßt das Gestirn, die zwölf 

3 φάσιν Bessar ion : φάσι D E φησι Α δ όκτώ καί codd. : num όκτωκαί(δεκα 
καί) ? (cf. Comm.) 12 πόλου? D Bessar ion: πολλού* Ε καί πολλούς Α καί πόλου* F 
19 δή D : δέ A E F 
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στρέφεται γάρ περί τους του δια μέσων των ζωδίων πόλους και συνεπι-
στρέφει τάς τε λοιπάς δύο σφαίρας και τον αστέρα έπΐ τά έπόμενα των 
ζωδίων, έν φ χρόνω έκαστος δοκεϊ τόν ζωδιακόν διανύειν κύκλον. ' Η δέ 
τρίτη σφαίρα τούς πόλους έχουσα έττϊ του έν τ η δευτέρα διά μέσων των 

5 ζωδίων άπό μεσημβρίας τε πρός άρκτο ν στρεφόμενη καΐ ά π ' άρκτου 
προς μεσημβρίαν σννεπιστρέψει την τετάρτην καΐ έν αύτη τόν αστέρα 
εχουσαν και δη της κατά πλάτος κινήσεως εξει τήν αΐτίαν ού μήν αύτή 
μόνη· όσον γάρ έπΐ ταύτη καΐ πρός τούς πόλους του διά μέσων των 
ζωδίων ήκεν αν ό άστη ρ καΐ πλησίον των του κόσμου πόλων έγίνετο* 

ίο νυνί δέ ή τετάρτη σφαίρα περί τούς τοΰ (του) άστέρος λοξού κύκλου 
στρεφομένη πόλους έπΐ τάναντία τη τρίτη άπ* άνατολών επί δυσμάς 
και έν ΐσω χρόνω την στροφήν αυτών ποιουμένη τό τε έπΐ πλέον ύπερ-
βάλλειν τόν διά μέσων των ζωδίων παραιτήσεται και την λεγομένην 
ύπό Εύδόξου ίπποπέδην περί τόν αυτόν τουτονί κύκλον τω άστέρι 

15 γράφειν παρέξεται, ώστε, όπόσον τό της γραμμής ταύτης πλάτος, 
τοσούτον και ό άστήρ εις πλάτος δόξει παραχωρεΐν, όπερ έγκαλουσι 
τω Εΰδόξω. 

Αύτη μεν ή κατά Εύδοξον σφαιροποιία είκοσι καΐ εξ τάς πάσας έπΐ 
των επτά παραλαμβάνουσα, εξ μεν έπΐ ηλίου και σελήνης, είκοσι δέ έπΐ 

20 των πέντε. 

Zeichen zu durchlaufen, da sie sich um die Pole des Kreises, welcher durch die 
Mitte des Tierkreises geht, dreht und die beiden anderen Sphären mit dem Ge-
stirn durch die aufeinanderfolgenden Teile des Tierkreises führt, in einer Zeit, 
während welcher jeder Planet diesen Kreis zu durchlaufen scheint. Die dritte 
Sphäre, deren Pole sich auf dem Kreise der zweiten befinden, welcher durch 
die Mitte des Tierkreises geht, und welche sich von Süden nach Norden und 
von Norden nach Süden dreht, führt die vierte, das Gestirn tragende Sphäre 
mit sich und verursacht die Bewegung desselben nach der Breite. Jedoch ist sie 
es nicht allein, welchediese Bewegung bewirkt. Denn sonst würde sich das Gestirn, 
der dritten Sphäre folgend, gegen die Pole des Kreises, welcher durch die Mitte 
des Tierkreises geht, hinbewegen und den Weltpolen nähern; nun aber führt es 
die vierte Sphäre, deren Umlauf um die Pole des schiefen Kreises, worauf das 
Gestirn sich, befindet, in der entgegengesetzten Richtung mit der dritten, aber 
in derselben Zeit wie der Umlauf dieser, vor sich geht, auf der anderen Seite 
ebensoweit herab und veranlaßt es dadurch, den Kreis, welcher durch die Mitte 
des Tierkreises geht, zu durchschneiden und zu beiden Seiten desselben eine 
«Hippopede» zu beschreiben. Die Breite dieser Kurve ist genau der Breiten-
bewegung des Gestirns gleich. 

In diesem Sphärensystem beträgt die Anzahl der Sphären sechsundzwanzig, 
verteilt auf sieben Gestirne, nämlich sechs für die Sonne und den Mond und 
zwanzig für die anderen fünf. 

10 <toü) Heiberg: om. codd. 
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125 ALEX. APHR. In Arstt. Met. comm. p. 703 Hayduck (post 
F 123) To δέ »την δέ τρίτη ν κατά τον λελοξωμένον έν τω πλάτει των 
ζωδίων« ( = Met. 1073b 20—21) λελοξωμένον κύκλον εν τω ιτλάτει 
των ζωδίων Ιλεγεν, ώς έν τη Περί ούρανοϋ είρηται, δν δοκεΐ ό ήλιος 

5 τω έαυτοϋ κέντρω γράφει ν φερόμενος ύπό της έν ή δέδεται σφαίρας, δς 
και δοκεΐ έκττίτττειν τά τροπικά σημεία διά τό μη άεί, όταν τάς τροπάς 
ό ήλιος ιτοιήται, όρδσθαι άπό των αύτών τόπων ανατέλλων. Τό δέ 
»έν μείζονι δέ πλάτει λελοξώσθαι καθ' δν ή σελήνη φέρεται ή καθ' δν ό 
ήλιος« ( = Met. ib. 21—22) ίσον έστί τω τό δέ πλάτος της λοξώσεως 

ίο του κύκλου, δν ή σελήνη τω έαυτης κέντρω γράφειν δοκεΐ, μείζον έστι 
του πλάτους της λοξώσεως του κύκλου, δν ό ήλιος τω οίκείω κέντρω 
γράφειν δοκεΐ· κατείληπτο γάρ καΐ τοϋτο έκ του μή έκ των αύτών 
τόπων τάς ανατολάς έν ταΐς τροπαΐς τόν ήλιον καΐ την σελήνην ποι-
εΐσθαι. 

15 128 SIMPLIC. In Arstt. De Caelo comm. p. 504 Heiberg Τοιαύτη Tis Ιστιν ή διά 
των άνελιττουσών σφαιροποιία μή δυνηθεϊσα διασώσαι τά φαινόμενα, ώ; καΐ ό Σωσι-
γένηζ έπισκήπτει λέγων >Ού μήν α! γε των ττερί Εύδοξον σφζουσι τά φαινόμενα, ούχ 
ÖTTCOS τά ύστερον καταληφθέντα, άλλ' ουδέ τά πρότερον γνωσβέντα καΐ ύπ' αύτών 
έκείνων πιστευθέντα. ΚαΙ τΐ δεϊ περί των δλλων λέγειν, ών ενια καΐ Κάλλιττττοζ ό Κνζι-

20 κηνό$ Εύδόξου μή δυνηθέντοξ έπειράθη διασώσαι, είττερ δρα καΐ διέσωσεν;« Cf. etiam 
SIMPLIC. ibid. p. 32 Heiberg. 

ΠΕ]ΡΙ ΑΦΑΝΙΣΜΩΝ] ΗΛΙΑ[ΚίΟΝ 

127 (cf. Τ 62) PHILODEM. Π. θεών Ä col. XXI, 27 τ]ών άντι-
λογικών δ ' Εΰδοξ<ρ[ν ό Διο]γένης κάμηλ[ο]ν μέγι[στο]ν έλε[γεν· ό] δ ' 
έ[ν] τώ [Πε]ρΙ άφανισμ[ών] ήλια[κών εΙ]πε ονγκρε[ίν]ειν [είναι άδύ]να-

25 τ[ον, ήν τ]ών ό[μοίων διστ]άσ[ης εί το]ΰτο μάλλον [ή τ]οϋτ' αίτιον. 

125 Die Neigung der Achse der dritten, den Mond tragenden Sphäre wurde 
daraus erschlossen, daß der Mond in den Wenden nicht an denselben Orten 
aufgeht. 

ÜBER ERLÖSCHUNGEN (DER GESTIRNE) MIT DER SONNE 

127 Vergleichen ist unmöglich, wenn man bei ähnlichen Vorgängen 
bezweifelt, ob eher dieser oder jener Ursache ist. 

22—25 refecit Diels, Abhandl. d. k. preuß. Akad. d. Wiss. Jahrg. 1915 Phil.-Hist. 
Kl. Nr. 7 S. 36 23 Εΰδοξον: Ε. ΑΟΤΓ. Oxon. EKAI. Γ. Neap. μέγιστον: ΜΕ|Π 
. . . Ν Oxon. Neap. 24 Αφανισμών ήλιακών: AAANEC|M.. ΗΜΑ... Oxon. ΑΧΑΝΟ|Μ .. 
HM .. . Neap. 
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128 LEPXIN. Ουράνιο* διδασκαλία (vulg.ArsEudoxi) col. XIV, 7 Δύντοζ τοΰ 
ήλ(ου, ούκ ευθέως φαίνεται τά άστρα, άλλ' όταν ό ήλιοζ άπό τοΰ όρίζοντος 
οατοσχη ήμισυ ζερδίου, τότε φαίνεται τά δστρα, δ έστιν ώρα* Άπόδειξις* δύντος τοΰ 
ήλίου, δφεξ ύδωρ διά κλεψύδρας διαρρεΐν els άγγεΐόν τι, έως άνατείλη τά άστρο · τη 
δέ έχομένη τό αύτό ύδωρ τω αϋτω τρόπω ά-τταν άττορρεΐν, των άστρων άνατεταλκότων, 
άμα τω ΰδατι καΐ τό ζώδιον δλον άπολείψει. 

» ΟΚΤΑΕΤΗΡΙΣ« 

129 = Τ 8 ΚαΙ εσχε προς άστρολογίαν ΰττερφυώς εγραψέ τε πλείστα 
του είδους τούτου* καΐ Όκταετηρίδα, seq. F 270. 

ISO = Τ 7 § 87 ΚαΙ τέτταρας μήνας ττρός ένιαυτφ διατρίψαντ' αυ-
τόθι ξυρόμενόν τε ήβη ν καΐ όφρϋν τήν Όκταετηρίδα κατά τινας ouy-
γράψαι. 

131 CENSORIN. De die nat. 18 4 Hoc quoque tempus, quod ad solis 
modo cursum nec ad lunae congruere videbatur, duplicatum est et octa-
eteris facta, quae tunc enneaeteris vocitata, quia primus eius annus nono 
quoque anno redibat. 5 Hunc circuitum vere annum magnum esse pleraque 
Graecia existimavit, quod ex annis vertentibus solidis constat et, ut proprie 
in anno magno fieri par est. Nam dies sunt solidi <FTDCCCCXXII, 
menses solidiy uno minus centum, annique vertentes solidi octo. Hanc 
octaeterida vulgo creditum est ab Eudoxo Cnidio institutam, sed hanc 
Cleostratum Tenedium primum ferunt composuisse (VS 6 Β 4) et 
postea alios aliter, qui mensibus varie intercalandis suas octaeteridas 
protulerunt, ut fecit Harpalus, Nauteles, Menestratus, item alii, in quis 
Dositheus, cuius maxime Octaeteris Eudoxi inscribitur. 

128 Wenn die Sonne untergeht, werden die Gestirne nicht sofort sichtbar, 
sondern erst wenn sich die Sonne um ein halbes Zeichen, d. h. um eine halbe 
Stunde, vom Horizont entfernt hat, werden sie sichtbar. Beweis: lasse beim 
Sonnenuntergang das Wasser einer Klepsydra in ein Gefäß fließen, bis die 
Gestirne aufgehen, und lasse wieder dieses Wasser von der Klepsydra bis zum 
letzten Tropfen auslaufen, sobald die Gestirne aufzugehen angefangen haben: 
das ganze Zeichen wird den Horizont zu gleicher Zeit verlassen wie das ganze 
Wasser die Klepsydra. 

»OCTAETERIS« 
129—136 Ein großes fahr von acht vollen fahren, neunundneunzig Mo-

naten und zweitausend neunhundert zweiundzwanzig Tagen, welches vom Auf-
gang eines Zeichens an bis zur Wiederkehr desselben (im gleichen Verhältnis 
zur Sonne> dauert. 

1—6 minora emendavit Letronne 15 vere alteri codd.: verum alteri 17—18 
( ) suppl. Scaliger: om. codd. 19 octaeterida nonnulli codd.: octaeteridam pleri-
que hanc codd. (an unus): alii coni. Jahn 
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132 ACHILL. Isagog. Arat. phaen. 19 p. 47 Maass Λέγεται δέ 
ένιαυτός ή άττό ζωδίου έτπ ζώδιου άττοκατάστασις ccütoö έν ήμέραις 
τξε' καΐ έλαχίστψ μορίω. 'Από δέ σημείου έττΐ ση μείον άποκαθίσταται 
έυ όκταετηρίδι, <ώς μέν λέγει Ευδοξος έν τη Όκταετηρίδι), είγε γνήσιόν 
έστι τό σύγγραμμα ('Ερατοσθένης γαρ άντέγραψεν δεικνύς ώς ούκ είη 
Εύδόξου), κατά δέ τινας έν (εξ καΐ) έβδομήκοντα ετεσιν, ής δόξης έστι 
καΐ Κάλλιππος, κατά δέ Μέτωνα δι' έννεακαιδεκαετηρίδος. 

133 SUD. Κ 2454 Κρίτων (IV), Νάξιος, Ιστορικός. "Εγραψεν 'Οκτα-
ετή ρίδα, ήν Εύδόξου φασί. 

134 LUCAN. De bell. civ. Χ 185 
(Loquitur Caesar:) Media inter proelia semper 

Stellarum caelique plagis superisque vacavi, 
Nec meus Eudoxi vincetur fastibus annus. 

SCHOL. ad loc. Eudoxus enim ad cursum suum post octo annos solem 
reverti dixit et esse annum magnum, Gaius vero Caesar post quinquen-
nium, quo peracto bissextum esse praecepit, et melius annum visus est 
computasse. 

135 SERV. Comm. in Verg. Aen. III 284 Magnum sol circumvolvitur 
annum: ... Bene solis nomen, ne, quia dixerat 'magnum', ilium plane-
tarum acciperes; de quo varia dicuntur et a Metone et ab Eudoxo et a 
Ptolomaeo et ab ipso Tullio (De nat. deor. II 20 51). 

136 SERV. ibid. V 49 Annum autem primo Eudoxus, post Hippar-
chus, deinde Ptolomaeus, ad ultimum Caesar deprehendit. 

137 LEPTIN. (?) Acrostichis iambica in averso volumine descripta 
quod Ουράνιος διδασκαλία (vulg. Ars Eudoxi) inscribitur (P. Par. 1) 

Έ ν τωδε δείξω ττασιν έκμαθεϊν σοφήν 
Ύ μΐν πόλου σύνταξιν έν βραχεί λόγω 
Δ ούς τησδε τέχνης εΐδέναι σαφή ττέρι. 
Ο ύδείς γάρ έστιν ένδεής γνώμης ότω 
Ξ ένον φανεΐται τωδ' εάν ξυνή καλώς. 

Ό μέν στίχος μεϊς έστί, γράμμα δ' ημέρα. 
Ύ μΐν αριθμόν δ' ίσον έχει τά γράμματα 
Τ αϊς ήμέραισιν ας άγει μέγας χρόνος, 
Έ νιαύσιον βροτοϊσι περίοδον τ ' έχει 
Χ ρόνος διοικών αστέρων γνωρίσματα. 
Ν ικςί δέ τούτων ούβείς ετερον, άλλ' άεί 

Ή κει τά πάντα ές τό αύτό δτ' άνέλθη ό χρόνος. 

2 άπό — ζφδιον corr. Maass: άπό τοϋ (του αύτοϋ Μ) ζωδίου Ιπΐ ζφδιον (έπΐ τό 
αύτό Μ) codd. VM 4 όκταετηρίδι corr. Scaliger: όκτωκαιδεκαετηρΐδι codd. ( ) e. g. 
supplevi: om. codd. unde 5 'Ερατοσθένους, ούτος γάρ άνέγραψεν Μ 6 suppl. 
Petau: om. codd. 8 Ιστορικός codd.: άστρολόγος coni. v. Gutschmid 9 Εύ-
δόξου edd.: -ξ(ου codd. 20 Metone corr. Thilo: Mentore codd. 
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138 VITRUV. De archit. I X 6 3 Quorum (sc. Thaletis Anaxagorae 
al.) inventa secuti siderum (ortusy et occasus tempestatumque significatus 
Eudoxus, Euctemon, Callippus, Meto, Philippus, Hipparchus, Aratus 
ceterique ex astrologia parapegmatorum disciplinis invenerunt et eas 

5 posteris explicatas reliquerunt. 

139 GEMIN. Elem. astron. 17, 47 Λαμβάνει (sc. "Αρατος) γάρ τάς 
προγνώσεις άττό της τοΰ ηλίου ανατολής καΐ δύσεως, καΐ άπό των της 
σελήνης ανατολών καΐ δύσεων, καΐ άπό της άλω της γινομένης ιτερί τήν 
σελήνην, καΐ άπό των διαϊσσόντων αστέρων, καΐ άπό των άλογων 

ίο ζ φων. 48 Αί γάρ άπό τούτων προγνώσεις μετά τίνος φυσικής αΙτίας 
γινόμενοι κατηναγκασμένα εχουσι τά άποτελέσματα. Όθεν καΐ ΒόηΘος 
ό φιλόσοφος έν τφ τετάρτω βιβλίω τής Άράτου έξηγήσεως φυσικάς 
τινας αιτίας όπτοδέδωκε των τε πνευμάτων καΐ δμβρων, έκ των προειρη-
μένων εΙδών τάς προγνώσεις άποφαινόμενος. 49 Τούτοις δέ τοις σημείοις 

15 καΐ 'Αριστοτέλης ό φιλόσοφος κέχρηται καΐ Εύδοξος καΐ έτεροι πλείονες 
των άστρολόγων. Eodem ex fonte fluxisse videtur JOH. DIACON. 
In Hes. Theog. alleg. p. 571 Gaisford Κατά διαφόρους έπιτολάς και 
δύσεις άλλων καΐ άλλων άστρων, καΐ έκ διαφόρων μερών τοΰ παντός 
οί άνεμοι πνέουσιν, ώς 'Αριστοτέλης τε δηλοΐ εν τω δευτέρω των Μετεώ-

20 ρων (351b 30) καΐ "Αρατος ό ποιητής καΐ Εΰδοξος. 

140 COLUM. De re rust. I praef. 32 Accedit hue, quod tili, quem 
nos perfectum esse volumus agricolam, si quidem artis consummatae sit 
et in universa rerum natura sagacitatem Democriti (VS 68 Β 26 f) 
vel Pythagorae fuerit consecutus et in motibus astrorum ventorumque 

25 Metonis providentiam vel Eudoxi et in pecoris cultu doctrinam Chironis 
ac Melampodis... 

141 SEXT. EMP. Adv. math. V 1 Περί άστρολογίας ή μαθηματικής 
πρόκειται ζητήσαι ούτε τής τελείου εξ αριθμητικής καΐ γεωμετρίας συν-
εστώσης (άντειρήκαμεν γάρ προς τούς άπό τούτων τών μαθημάτων) 

30 ούτε τής παρά τοις περί Εΰδοξον καΐ "Ιππαρχου καΐ τούς ομοίους προρ-
ρητικής δυνάμεως, ην δή και άστρονομίαν τινές καλοΰσι (2 τήρησις γάρ 
έστιν επί φαινομένοις ώς γεωργία καΐ κυβερνητική, άφ' ής εστίν αυχμούς 
τε καΐ έπομβρίας λοιμούς τε καΐ σεισμούς καΐ άλλας τοιουτώδεις τοΰ 
περιέχοντος μεταβολάς προθεσπίζειν), αλλά προς γενεθλιαλογίαν, ήν 

35 σεμνοτέροις κοσμοΰντες όνόμασιν οί Χαλδαϊοι μαθηματικούς καΐ άστρο-
λόγους σφάς αύτούς άναγορεύουσιν, ποικίλως μέν έπηρεάζοντες τω βίω, 
μεγάλην δ' ήμϊν έπιτειχίζοντες δεισιδαιμονίαν, μηδέν δέ έπιτρέποντες 
κατά τόν όρθόν λόγον ένεργεΐν. 

2 <ortus} suppl. Machaeropoeus 34 γενεθλιαλογίαν corr. Bekker post Fabri-
cium: γενεαλογία ν archetypus 
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142 ΑΕΤ. PLACIT. I I 19 3 ρ. 347 Diels ap. PLUT. Placit. philos. 
epit. I I 19 Εύδοξος "Αρατος κοινώς διά πάντας τους άστε pas (sc. signi-
ficationes esse), έν οίς φησίν· seq. Phaen. w . 10—12, et ap. STOB. 
Eel. I 24 1 Εΰδοξος καΐ "Αρατος τάς έπι σημασίας κατά τάς των άστρων 

5 έτπτολάς γίνεσθαι. Λέγει yoüv "Αρατος έν τοις Φαινομένοις ούτως· 
νν. 10—12. 

143 PTOLEM. Phas. epilegomena (ad calcem JO. LYD. De ost. 
pp. 199 ss.) p. 275 Και τούτων ανέγραψα τάς έπισημασίας (καΐ) 
κατέταξα κατά τε Αιγυπτίους καΐ Δοσίθεον, Φίλιππον, Κάλλιτητον, 

ίο Εύκτήμονα, Μέτωνα, Κόνωνα, Μητρόδωρον, Εύδοξον, Καίσαρα, Δημό-
κριτον (VS 68 Β 14, 7), "Ιππαρχον. Τούτων δέ Αιγύπτιοι έτή-
ρησαν τταρ' ήμϊν, . . . Εϋδοξος έν 'Ασία καΐ Σικελία και Ιταλία 
Διό δή μάλιστα άν τις έφαρμόζοι τάς μέν των Αιγυπτίων έπισημασίας 
ταΐς περί τούτον τόν παράλληλον χώραις, . . . τάς δέ Καλλίππου και 

15 Εύδόξου και Μέτωνος καί Ευκτήμονος καΐ Μητροδώρου και Κόνωνος 
κοινώς, καθ' ους άπό ιδ ς" ωρών Ισημερινών έως ϊε διατείνει τό μέγεθος 
των μεγίστων ημερών. 

144 COLUM. De re rust. I X 14 12 Ab occasu Vergiliarum ad bru-
mam, quae fere conficitur circa VIII Kalendas Ianuarii in octava parte 

20 Capricorni, iam recondito melle utuntur examina, nec me fallit Hipparchi 
ratio, quae docet solstitia et aequinoctia non octavis sed primis partibus 
signorum confici. Verum in hac ruris diseiplina sequor nunc Eudoxi et 
Metonis antiquorumque fastus astrologorum, qui sunt aptati publicis 
sacrificiis, quia et notior est ista vetus agricolis concepta opinio, nec 

25 tarnen Hipparchi subtilitas pinguioribus, ut aiunt, rusticorum litteris 
necessaria est. Cf. PTOLEM. Liber introduetorius ad Almagestum, 
vers. lat. ad calc. GEMIN. Elem. astron. p. 285 ss. a C. Manitio edita, 
p. 286 Et due conversiones et due equalitates fiunt secundum sententiam 
quidem iudiciorum astrologorum grecorum in gradibus primis horum 

30 signorum, et secundum sententiam quidem Caldeorum fiunt in gradibus 
octavis horum signorum. 

138—142 Neben Sternenauf- und -Untergang werden kalenderartig die 
Winde und die Witterungen verzeichnet. 143 Die Beobachtungen gelten 
für Asien, Italien und Sizilien. 

144—145 Die Sonnenwenden und Tag- und Nachtgleichen werden auf den 
achten Grad der entsprechenden Zeichen gesetzt, Krebs und Steinbock, Scheren 
und Widder. 

8 {καί) add. Petau: om. codd. 16 καθ' oüs Petau: καθώς codd. 
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145 AVIEN. Arat. 53—63 
Hie primum Cnidii radium senis intulit astris 
Mortalemque loqui docuit convexa deorum, 

55 Cur Hyperionios Nepa circumflecteret ignes, 
5 Autumni reditu cur sub gelido Capricorno 

Bruma pruinosi iuga tristia solveret anni, 
Cur spatium lucis, madidae cur tempora noctis 
Libra celerque Aries demenso pondere Olympi 

60 Aequarent, qua parte polus sublimior alto 
ίο Car dine caeruleas Thetidis non tangeret undas, 

Quis polus, umbrifero lateat declivis in axe 
Et vaga palanti cur signa errore ferantur. 

146 PLIN. NH II130 Omnium quidem, si libeat observare minimos 
ambitus, redire easdem vices quadriennio exacto Eudoxus putat, non ven-

15 torum modo, verum et reliquarum tempestatum magna ex parte. Et est 
principium lustri eius semper intercalario anno Caniculae ortu. 

147a CALENDARIUM ANON, ad calcem GEMIN. Elem. astron. 
p. 212 Manitius (Καρκίνου·) (kv δέ τη) κζ.. . Εύδόξω Κύων έωος έπι-
τέλλει* καΐ τάς έττομένας ημέρας νε' έτησίαι ττυέουσιυ- αί δέ πέντε αί 

20 ττρώται πρόδρομοι καλούνται. Cf. CLOD. Calendar, ap. JO. LYD. 
De ost. 59 pp. 117 ss. Wachsmuth (ed. alt.) de prodromis p. 140, 14 
(22. Jul.), de Cane p. 140, 15 (23. Jul.) d. 22. m. Julii 

147b PTOLEM. Phas. ad calc. JO. LYD. De ost. p. 268 Wachs-
muth (ed. alt.) Epiphi λ· Εύδόξω έτησίαι πνέουσιv. d. 24. m. Julii 

25 148a CALENDAR, ap. GEMIN. p. 212 (Καρκίνου·) <έν δέ τ η ) λα 
Εύδόξω νότος πνεΐ. d. 26. m. Julii 

148 b PTOLEM. ibid. p. 268 Mesori α· Αίγυπτίοις ζέφυρος ή νότος. 
Εύδόξψ (καΐ) Καίσαρι νότος. d. 25. m. Julii 

14 9 p. 269 Mesori ε· ΑΙγυπτίοις καΰμα, Εύδόξω νοτία καΐ όπώ-
30 ρας άρχή. d. 29. m. Julii 

146 Jedes vierte Jahr kommen gleiche Winde und gleiche Witterung wieder-
Anfang des Lustrums ist ein Schaltjahr; Anjang des Jahres ist der Aufgang 
des Hundes. 147 22. Juli: Frühaufgang des Hundes; die folgenden 55 Tage 
wehen Passatwinde; die ersten 5 Tage heißen ,die Vorläufer'. 148 26. Juli: 
Südwind weht. 149 30. Juli: Scirocco. Anfang der Opora. 

12 palanti corr. Grotius: palenti vel pallenti codd. 18 ( ) suppl. Petau : om. 
codd. 25 { ) suppl. Petau 28 Εύδόξω — νότος Α ((καΐ) suppl. Wachsmuth) : 
om. Β 29 νοτία καΐ A: om. Β 
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150a CALENDAR, ap. GEMIN. p. 212 (Λέοντος ·) έν δέ τη ε Εύδόξω 
'Αετός έωος δύνει. Cf. CLOD. p. 141 14 (30. Jul.). d. 31. m. Julii 

150b PTOLEM. ibid. p. 269 Meson ς· . . . Αίγυπτίοις άργεστής ή 
ζέφυρος καΐ καΰμα, Εύδόξψ έτησίαι ττνέουσιν. d. 30. m. Julii 

151 p. 270 Mesori ϊ· . . . Εύδόξω και Δοσιθέω νοτία. 
d. 3. m. Augusti 

152a CALENDAR, ap. GEMIN. p. 212 (Λέοντος·) έυ δέ τη ί ημέρα 
Εύδόξω Στέφανος <έωος> δύνει. Cf. CLOD. p. 142, 11 (5. Aug.) 

d. 5. m. Augusti 

152b PTOLEM. ibid. p. 270 Mesori Tor . . . Εύδόξω καϋμα μέγα. 
d. 4. m. Augusti 

153 CALENDAR, ap. GEMIN. ρ 212 (Λέοντος·) έν δέ τη ϊς ημέρα 
Εύδόξω έττισημαίνει. d. 11. m. Augusti 

154 PTOLEM. ibid. p. 270 Mesori ίη· . . . Αίγυτττίοις βρονταί, Εύ-
δόξω άνεμος μέγιστος. d. 11. m. Augusti 

155 CALENDAR, ap. GEMIN. p. 214 (Λέοντος·) έν δέ τη ϊη Εύδόξω 
Δελφίς έωος δύνει. Cf. CLOD. p. 143, 9 (13. Aug.). d. 13.'m. Augusti 

15 6 p. 214 (Λέοντος·) έν δέ τη κβ Εύδόξω Λύρα έωος δύνει· καΐ 
έττισημαίνει. Cf. CLOD. p. 143, 18 (18. Aug.). d. 17. m. August 

157 PTOLEM. ibid. p. 271 Mesori κδ· . . . Εύδόξω έττισημαίνει. 
d. 17. m. Augusti 

15 8 p. 272 Mesori κθ· . . . ΛΙγυτττίοις (καΐ) Καίσαρι επιση-
μαίνει, δυσαερία. Εύδόξω βρονταν εϊωθεν. d. 22. m. Augusti 

159 CALENDAR, ap. GEMIN. p. 214 (Λέοντος·) ένδέτηκθ Εύδόξω 
έττισημαίνει. d. 24. m. Augusti 

150 31. Juli: Frühuntergang des Adlers; Passatwinde wehen. 151 4. Au-
gust : Scirocco. 152 5. August: Frühuntergang der Krone; große Hitze. 
153 11. August: Witterungsanzeichen. 154 12. August: Sehr starker Wind. 
155 13. August: Frühuntergang des Delphins. 156 17. August: Frühunter-
gang der Leier; Witterungsanzeichen. 157 18. August: Witterungsanzei-
chen. 158 23. August: Es pflegt zu donnern. 159 24. August: Witte-
rungsanzeichen. 

4 Εύδόξω κτλ. A: om. Β 5 νοτία Α: νότο; Β 8 {twos} Manitius quod 
probat P. Hib. v. 141: om. codd. 22 <κα1) suppl. Wachsmuth: om. codd. 
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160 PTOLEM. ibid. p. 272 intercal. <r . . . Εύδόξω καΐ Μητροδώρω 
έπισημαίνει. d. 24. m. Augusti 

16 1 p. 272 intercal. β· . . . Αίγυτττίοις καΰμα, Εύδόξω <κα!) 
Καίσαρι επισημαίνει. d. 25. m. Augusti 

5 162 p. 211 Thoth α· . . . Εύδόξψ ύετίαι, βρονταί, έτησίαι παύ-
ονται. d. 29. m. Augusti 

163 CALENDAR, ap. GEMIN. p. 214 (Παρθένου·) έν μέν oöv xfj i 
ήμερα Εύδόξω άνεμος μέγας πνεϊ, και έπιβροντδ. d. 31. m. Augusti 

164 PTOLEM. ibid. p. 211 Thoth γ · . . . Alyurrriois έτησίαι παύον-
ιο ται, Εύδόξω άνεμοι μεταπίπτοντες. Cf. CLOD. p. 145, 2 (31. Aug.) et 

145, 5 (1. Sept.). d. 31. m. Augusti 

16 5 p. 212 Thoth ς· . . . Alyurrriois όμίχλη καΐ καϋμα ή θετός 
ή βροντή, Εύδόξω άνεμος, βροντή, δυσαερία. d. 3. m. Septembris 

166a CALENDAR.ap. GEMIN. p. 214 (Παρθένου·) έν δέ τήίήμέρ? . . . 
15 Εύδόξω ύετός, βρονταί· άνεμος μέγας πνεϊ. d. 5. m. Septembris 

166b PTOLEM. ibid. p. 212 Thoth ζ· . . . Εύδόξω ύετός, βρονταί, 
άνεμος μεταπίπτων. d. 4. m. Septembris 

167 JO. L Y D . De mens. IV 126 Τή προ οκτώ ΕΙδών Σεπτεμβρίων 
Εΰδοξος τόν "Ιππον δύεσθαι και ζέφυρον ή άργεστήν πνεϊν σημειοΰται. 

20 d. 6. m. Septembris 

168 PTOLEM. ibid. p. 213 Thoth ΐε· Εύδόξω άνεμοι νότιοι. 
d. 12. m. Septembris 

169a CALENDAR, ap. GEMIN. p. 214 (Παρθένου·) έν δέ τη ϊθ Εύ-
δόξω ΆρκτοΟρος έωος έπιτέλλει· καΐ τάς έπομένας ήμέρας ζ' (άνεμοι) 

160 25. August: Witterungsanzeichen. 161 26. August: Witte-
rungsanzeichen. 162 30. August: Regenwetter; Donner. Passatwinde 
hören auf (?). 163 31. August: Starker Wind weht und Gewitter treten auf. 
164 1. September: Windänderung. 165 4. September: Wind, Donner, 
Schwüle. 166 5. September: Regenwetter, Gewitter, starker Wind weht; 
Windänderung. 167 7. September: Untergang des Pferdes; es weht West-
oder Nordwind. 168 13. September: Südliche Winde. 169 14. Septem-
ber : Frühaufgang des Arkturos; die folgenden 7 Tage wehen Winde; vorherr-
schend Schönwetter; nach Ablauf der Zeit tritt Ostwind ein. Anfang des Met_ 

3 (Kctl)suppl. Wachsmuth: om. codd. 5 έτησίαι παύονται A: om. Β 10 μετα-
πίτττοντες A: om. Β 13 δνεμος A: om. Β 21 δνεμοι A: om. Β 24 (άνεμοι) 
suppl. edd. priores: om. codd. 

L f l s s e r r e , Eudoxos 6 



82 ΟΚΤΑΕΤΗΡΙΣ 

πνέουσιν εύδία ώς (έτη) τά πολλά· λήγοντος δέ του χρόνου όπτ' ήοΰς 
πνεύμα γίνεται. d. 14. m. Septembris 

169b PTOLEM. ibid. p. 214 Thoth κα· .. . ΑΙγυπτίοις ζέφυρος ή λίψ, 
όψέ άττηλιώτης, Εϋδόξφ μετόπωρον άρχεται. d. 18. m. Septembris 

17 0 p. 213 Thoth ϊζ"· . . . Εϋδόξω βορέαι παύονται. 
d. 14. m. Septembris 

17 1 p. 214 Thoth κβ· . . . Aiyurrriois ζέφυρος ή άργεστής και 
ψακάς, Εϋδόξω νοτία. d. 19. m. Septembris 

17 2 p. 215 Thoth κς· . . . Εϋδόξω ύετός. d. 23. m. Septembris 

173a LEPTIN. Ούρ. διδ. XXII 24 (post F 214b) Εϋδόξω, Δημο-
κρίτω άπό τ[ρο]πών θερινών είς Ισημ[ερί]αν [με]θοπωρινήν ή[μέρα]ι 
φα', Εύκτήμονι φ' , Καλλίππω φβ'· Seq. F 214c. (d. 26. m. Septembris) 

173 b PTOLEM. ibid. p. 215 Thoth κη· μετοπωρινή Ισημερία. Αί-
γυπτίοις καΐ Εϋδόξω έπισημαίνει. d. 25. m. Septembris 

174a PLIN. NH XVIII312 Dein consentiunt, quod est rarum, 
Philippus, Callippus, Dositheus, Parmeniscus, Conon, Criton, Demo-
critus, Eudoxus IUI Kai. Oct. Capellam matutino exoriri ... seq. F175. 

d. 28. m. Septembris 

174b CALENDAR, ap. GEMIN.p. 216 (Ζϋγου·) έν δέ τη δ Εϋδόξω 
Αΐξ άκρόνυχος έπιτέλλει. Cf. CLOD. p. 148, 8 (30. Sept.). 

d. 29. m. Septembris 

[175 PLIN. NH XVIII 312 (post F 174a) . . . et III Kai. Haedos. 
d. 29. m. Septembris] 

176 PTOLEM. ibid. p. 216 Phaophi β· . . . Εϋδόξφ και Εύκτήμονι 
έπισημαίνει. d. 29. m. Septembris 

177a CALENDAR, ap. GEMIN. p. 216 (Züyou·) έν δέ τη η Εύδόξω 
Πλειάδες ^άκρόνυχοι) έπιτέλλουσιν. d. 3. m. Octobris 

oporon. 170 15. September: Nordwinde hören auf. 171 20. September: 
Scirocco. 172 24. September: Regen. 173 26. September: Herbstgleiche; 
Witterungsanzeichen. 174 29. September: Spätaufgang der Ziege. 176 
30. September: Witterungsanzeichen. 177 3. Oktober: Spätaufgang der 

1 (έττΐ) add. Manitius: om. codd. 4 όψέ — δρχεται (sic recte cod. Savil. 
Oxon. gr. 11, i. e. apographuscod. Α: μέσον pro δρχεται A) A: om. Β 6 Εύδόξω — 
παύονται A: om. Β 7—8 καΐ ψακάς post νοτ(α praebet Β 11 omnia suppl. 
Letronne 27 (άκρόνυχοι) Manitius quod probat P. Hib. v. 183: om. codd. 
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177b PTOLEM. ibid. p. 216 Phaophi ε· . . . Εύδόξω θετός. 
d. 2. m. Octobris 

178 JO. LYD. De mens. IV 136 Τή πρό §ξ Νωνών 'Οκτωβρίων 
Εύδοξος περί τήν έσττέραν βροχή ν εσεσθαι ύττολαμβάνει. 

5 d. 2. m. Octobris 

179a CALENDAR, ap. GEMIN. p. 216 (Ζύγου·) έν δέ τ ή Τ Εύδόξω 
{Στέφανος) Ιόόος έττιτέλλει. Cf. CLOD. p. 149, 2 (5. Oct.). 

d. 5. m. Octobris 

179b PTOLEM. ibid. p. 217 Phaophi ζ· . . . Atyurrriois ύετοί, χει-
ιο μαίνει, Εύδόξω ύετός καί άνεμος μεταττίτττων. d. 4. m. Octobris 

180a CALENDAR, ap. GEMIN. p. 216 (Ζύγου·) έν δέ τ η ϊβ ήμέρ? 
Εύδόξω Σκορττίος άκρόνυχος άρχεται δύνειν· καί χειμών έπιγίνεται καΐ 
άνεμος μέγας πνεΤ. d. 7. m. Octobris 

180b JO. LYD. De mens. IV 139 Tfj ττρό μιας Νωνών 'Οκτωβρίων 
15 ό Δημόκριτος (VS 68 Β 14, 8) τούς Έρίφους άνίσχειν καί βορρδν 

ττνεΐν διισχυρίζεται, ό δέ Εύδοξος δύεσθαι τό μέσον τοϋ Κριοϋ λέγει. Cf. 
CLOD.ρ. 149,4 (6. Oct.)deScorpioneetArietemedio. d. 6. m. Octobris 

181 PTOLEM. ibid. p. 218 Phaophi 7β· . . . ΑΙγυτττίοις ζέφυρος ή 
λίψ, Εύδόξω έττισημαίνει. d. 9. m. Octobris 

20 182a CALENDAR, ap. GEMIN. p. 216 (Ζύγου·) έν δέ ττ) ιζ Εύδόξφ 
Σκορττίος άκρόνυχος όλος δύνει. d. 12. m. Octobris 

182b PARAPEGMA MILES. (H. Diels u. A. Rehm, Berl. Sitzber. 
1904 107ff.) D I 3 [Σκορττίος άκρώνυ]χος δύνει' [κατ' Εύδοξου κ]αΙ Αι-
γυπτίους. <d. 12. m. Octobris) 

25 182c PTOLEM. ibid. p. 218 Phaophi ϊδ· Δοσιθέω καί Εύδόξορ έττι-
σημαίνει. d. 11. m. Octobris 

Plejaden; Regen. 178 [?] Oktober: Gegen Abend Regen. 179 5. Okto-
ber: Frühaufgang der <Krone>; Regen, Windänderung. 180 7. Oktober: 
Anfang des Spätunterganges des Skorpions, Untergang des Widders bis zur 
Mitte; Winterwetter tritt ein und starker Wind weht. 181 10. Oktober: 
Witterungsanzeichen. 182 12. Oktober: Vollständiger Spätuntergang des 
Skorpions; Witterungsanzeichen. 

1 E05. ύ. Β : om. A 7 (Στέφανο?) post Pontedera coni. Manitius (Plin. N H 
X V I I I 312 ad diem: Caesari Corona exoriri incipit): lac. indicant codd., Azula 
nullo sensu ex arab. vert i t vers. lat . 9—10 ΑίγυπτΙοΐζ κτλ. A: om. Β 21 an te 
δλο$praebent Αίξcodd. unde ΑΤξ δλ«5 edd. priores: del. Wachsmuth 23 omnia 
suppl. Rehm 25 ιδ κτλ. A: om. Β 



84 0ΚΤΑΕΤΗΡ1Σ 

183a CALENDAR, ap. GEMIN. p. 218 (Ζύγου·) έν δέτή ιθ Εύδόξω 
βορέαι καΐ νότοι πνέουσιν. d. 14. m. Octobris 

183b PARAPEGMA MILES. D I 5 [Βορέας κα]ϊ νότος πνεϊ Korr' 
Εΰδοξον [καΐ ΑΙγ]υτττίους. (d. 14. m. Octobris) 

183c PTOLEM. ibid. p. 218 Phaophi ϊς· . . . Εύδόξω βορέαι ή νότοι. 
d. 13. m. Octobris 

18 4 p. 218 Phaophi ιζ· . . . ΑΙγυτττίοις βορέας ή λίψ, Εύδόξω 
έττισημαίνει. d. 14. m. Octobris 

185a CALENDAR, ap. GEMIN. p. 218 (Ζύγου·) έν δέτή κβ Εύδόξω 
Ύάδες άκρόνυχοι έτπτέλλουσιν. d. 17. m. Octobris 

185b PARAPEGMA MILES. D U O [Ύάδ]ες άκρώνυχοι έττιτέλ-
λουσιν [κατ* Εΰ]δοξον καΐ Αιγυπτίους. (d. 17. m. Octobris) 

185 c PTOLEM. ibid. p. 218 Phaophi ιθ"· Εύδόξω άνέμων μεταβολαί, 
βρονταί. d. 16. m. Octobris 

186a CALENDAR, ap. GEMIN. p. 218 (Ζύγου·) ένδέτή κθ Εύδόξω 
βορέας καΐ νότος ττνέουσιν. d. 24. m. Octobris 

186b PTOLEM. ibid. p. 219 Phaophi κς· . . . Εύδόξω έττισημαίνει. 
d. 23. m. Octobris 

187 a CALENDAR, ap. GEMIN. p. 218 (Σκορπίου·) έυ δέ τή η Εύ-
δόξω Άρκτοΰρος άκρόνυχος δύνει· καΐ έττισημαίνει- και άνεμος ττνεϊ. Cf. 
CLOD. p. 151, 17 (1. Nov.). d. 2. m. Novembris 

187b PTOLEM. ibid. p. 221 Athyr ε· . . . Κόνωνι καΐ Εύδόξω άκρασία 
πνευμάτων. d. 1. m. Novembris 

18 8 p. 221 Athyr ζ · . . . ΑΙγνπτίοις νότος λάβρος μεταξύ 
ζεφύρου, Εύδόξω βορέας ή νότος. d. 3. m. Novembris 

183 14. Oktober: Nördliche und südliche Winde wehen. 184 15. Okto-
ber: Witterungsanzeichen. 185 17. Oktober: Spätaufgang der Hyaden; 
Windänderungen, Donner. 186 24. Oktober: Nord- und Südwind wehen; 
Witterungsanzeichen. 187 2. November: Spätuntergang des Arkturos; 
Witterungsanzeichen, es weht Wind; entfesselte Winde. 188 4. November: 

3—4 omnia suppl. Rehm 6 Εύδόξω κτλ. A: om. Β 6—7 Εύδόξω ί π . A: om. Β 
11—12 omnia suppl. Rehm 13 Εύδώξφ κτλ. hie praebet A: ad d. ϊη refert Β 
20 άκρόνυχος δύνει Wachsmuth: in prineipio noctis vers. lat.; πρωίας ante δύνει addunt 
codd. graeci, quod P. Hib. v. 202 non habet 22 Κόνωνι κτλ. ad Athyr s refert 
Heiberg 25 Εύδόξω κτλ. Α: om. Β 
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189 CALENDAR, ap. GEMIN. p. 220 (Σκορπίου·) έν δέ τη ijä Εύ-
δόξω 'ύύρίων άκρόνυχος άρχεται έπιτέλλειν. Cf. CLOD. p. 152, 10 
(7. Nov.). d. 6. m. Novembris 

19 0 p. 220 (Σκορπιού·) έν δέ τη ίδ Εύδόξω ύετία. 
d. 8. m. Novembris 

19 1 p. 220 (Σκορπίου·) έυ δέ τη ϊη Εύδόξω Σκορπίος άρχεται 
έττιτέλλειν έωος. d. 12. m. Novembris 

192a p. 220 (Σκορπίου·) έν δέ τη ιθ Εύδόξω Πλειάδες έωαι δύ-
νουσι, καΐ 'ύύρίων άρχεται δύνειν (έωος) · καΐ χειμάζει. Cf. CLOD. p. 153, 
3 (13. Nov.). d. 13. m. Novembris 

192b PLIN. NH XVIII 213 Eorum qui in eadem regione dissedere 
unam discordiam ponemus exempli gratia: occasum matutinum Vergili-
arum Hesiodus — nam huius quoque nomine extat Astrologia — tradidit 
fieri, cum aequinoctium autumni conficeretur (fr. 179 Rzach), Thales 
XXV die ab aequinoctio (VS 11 A 18), Anaximander XXX (VS 12 A 20), 
Euctemon (XLIIII, Eudoxus} XLVIII. <d. 13. m. Novembris) 

193a PTOLEM. ibid. p. 223 Athyr ΐζ· . . . Εύδόξω χειμώνος άρχή 
καΐ επισημαίνει. d. 13. m. Novembris 

193b JO. LYD. De mens. IV 149 [Τη προ έπτά ΕΙδών Νοεμ]βρίων 
. . .Έκ ταύτης της ήμέρας [Εϋ]δοξος χειμώνα λέγε [ι], d. 7.m. Novembris 

194 CALENDAR, ap. GEMIN. p. 220 (Σκορπίου·) έν δέ τη κα Εύ-
δόξω Λύρα έωος έπιτέλλει. Cf. CLOD. p. 153, 7 (15. Nov.). 

d. 15. m. Novembris 

195 PTOLEM. ibid. p. 224 Athyr κα· .. . ΑΙγυπτίοις βορέας δι ' 
ήμέρας καΐ νυκτός, Εύδόξω ύετός. d. 17. m. Novembris 

19 6 p. 224 Athyr κγ· . . . Εύδόξω χειμέριος περίστασις. 
d. 19. m. Novembris 

Nord- oder Südwind. 189 6. November: Anfang des Spätauf ganges des 
Orion. 190 8. November: Regenwetter. 191 12. November: Anfang des 
Frühaufganges des Skorpions. 192 13. November: Frühuntergang der 
Plejaden, Anfang des Frühunterganges des Orion; es wird stürmisch. 193 
14. November: Anfang des Winters; Witterungsanzeichen. 194 15. No-
vember: Frühaufgang der Leier. 195 18. November: Regen. 196 20. 

9 < > Manitius 16 < > add. Böckh, Sonnenkreise 86 17 Εύδόξω κτλ. hie 
praebet Α: ad d. ίη refert Β 18 έτπσημαίνει Β: έτπσημασία Α 19—20 omnia 
supplevit Hase 25 νυκτός Εύδόξω Β: om. Α 
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197 ρ. 225 Athyr κδ · . . . ΑΙγυπτίοις χειμέριος περίστασις, 
Εΰδόξω βορέας ψυχρός. d. 20. m. Novembris 

198a CALENDAR, ap. GEMIN. p. 220 (Σκορπιού·) έν δέ τ η κθ Εΰ-
δόξω Ύάδες<έφαι)δΰνουσι·καΙχειμαίνει σφόδρα. d. 23. m. Novembris 

198b P A R A P E G M A M I L E S . D I I 9 Ύάδε[ς έώιαι δύυουσι, χει-
μών] σφοδ [ρός Κ Ο Γ Γ " Εϋδοξον], (d. 23. m. Novembris) 

198c PTOLEM. ibid. p. 225 Athyr κς· . . . Εΰδόξω χειμών σφοδρός. 
d. 22. m. Novembris 

199a P A R A P E G M A M I L E S . D I I 11 Χειμ[έριος ό άήρ Korr' Eö-
δοξον]. <d. 24. m. Novembris) 

1991b PTOLEM. ibid. p. 225 Athyr κ ^ . . . Αίγυτττίοις καΐ Μππάρχω 
νότος πυκνός· Εΰδόξω καΐ Κόνωνι χειμέριος ό άηρ· Καλλίτπτω ύετία. 

d. 23. m. Novembris 

200 p. 227 Choiak er . . . ΑΙγυπτίοις νότος καΐ ΰετός- Εΰδόξω 
άκρασία αέρος. d. 27. m. Novembris 

201a CALENDAR, ap. GEMIN. p. 222 (Τοξότου·) έν <δέ) τ η η Εΰ-
δόξω 'ίΟρίων έωος δΰνει. d. 2. m. Decembris 

201b PTOLEM. ibid. p. 228 Choiak ε· . . . Καίσαρι καΐ Εΰκτήμονι 
καΐ Εΰδόξω καΐ Καλλίτπτω χειμών. d. 1. m. Decembris 

202 p. 229 Choiak η· . . . Αίγυπτίοις ψακάζει· Καίσαρι καΐ Εΰκ-
τήμονι καΐ Εΰδόξω χειμών. d. 4. m. Decembris 

203 CALENDAR, ap. GEMIN. p. 222 (Τοξότου·) ένδέτη ιβ Εΰδόξω 
Κΰων έωος δΰνει · χειμαίνει. d. 6. m. Decembris 

204a J O . L Y D . De mens. I V 155 Κατά δέ την έξης (sc. a. d. I V Non. 
Decemb.) ό Εΰδοξος τον Τοξότη [ν άνί]σχειν και χειμώνα προλέγει. Cf. 
CLOD. p. 155, 11 (6. Dec.). d. 2. m. Decembris 

November: Stürmische Verhältnisse. 197 21. November: Kalter Nord-
wind. 198 23. November: Frühuntergang der Hyaden; sehr stürmisches 
Wetter. 199 24. November: Stürmische Luft. 200 28. November: 
Schlechte Witterung. 201 2. Dezember: Frühuntergang des Orion; Sturm. 
202 5. Dezember: Sturm. 203 6. Dezember: Frühuntergang des Hun-
des; es ist stürmisch. 204 7. Dezember: Auf gang des Schützen; stür-

4 (έφαι) suppl. Manitius 5—6 [ ] suppl. Rehm 7 χειμών σφοδρό; A: σημαίνει 
(nonne voluerant χειμαίνει ?) σφόδρα Β 9—10 [ ] suppl. Rehm 12 χειμέριο; A: 
χειμάζει Β 16 (δέ) suppl. edd. 19 καΐ Εΰδόξω A: om. Β 25 [ ] suppl. Hase 



F 197—211 87 

204b PTOLEM. ibid. p. 229 Choiak ϊ· . . . ΑΙγυπτίοις λΐψ ή νότος· 
Εύδόξω καΐ Δοσιθέω χειμέριος άήρ. d. 6. m. Decembris 

205a CALENDAR, ap. GEMIN. p. 222 (Τοξότου·) έν δέ τ η ϊδ Εύ-
δόξφ ύετός. d. 8. m. Decembris 

205b PTOLEM. ibid. p. 229 Choiak icr . . . Εύδόξω θετός. 
d. 7. m. Decembris 

206 p. 229 Choiak ιβ· . . . Εύκτήμονι καΐ Εύδόξω καΐ Καλλίττττφ 
χειμέριος άήρ καΐ ύετία. d. 8. m. Decembris 

207a CALENDAR, ap. GEMIN. p. 222 (Τοξότου·) ένδέ τ η ΐς . . . Εύ-
δόξω Κύων άκρόνυχος έτπτέλλει· ύετία. Cf. CLOD. p. 155, 16 (9. Dec.). 

d. 10. m. Decembris 

207b PTOLEM. ibid. p. 230 Choiak iy· . . . Εύκτήμονι καΐ Εύδόξω 
καΐ Καλλίτπτω χειμέριος άήρ καΐ ύετία. d. 9. m. Decembris 

208 p. 230 Choiak ϊε· ΑΙγυπτίοις άργεστής ψυχρός ή νότος καΐ 
όμβρος· Καλλίττττω νότος καΐ έττισημαίνει· Εύδόξω χειμέριος άήρ. 

d. 11. m. Decembris 

[209 CALENDAR, ap. GEMIN. p. 222 (Τοξότου·) έν δέ τ ή ιθ Εύκτή-
μονι j Εύδόξω δύνει. d. 13. m. Decembris] 

210a p. 222 (Τοξότου·) έν δέ τ ή κα Εύδόξω Σκορττίος έωος 
<6λος> έττιτέλλει, καΐ χειμαίνει. d. 15. m. Decembris 

210b PTOLEM. ibid. p. 231 Choiak ΐη· . . . ΑΙγυτττίοις ύετία μετά 
πνευμάτων, Εύδόξορ χειμάζει. d. 14. m. Decembris 

211 CALENDAR, ap. GEMIN. p. 222 (Τοξότου·) έν δέ τ η κy Εύ-
δόξορ Αϊξ έφα δύνει. d. 17. m. Decembris 

mische Luft. 205 8. Dezember: Regen. 206 9. Dezember: Stürmi-
sche Luft, Regenwetter. 207 10. Dezember: Spätaufgang des Hundes; 
stürmische Luft, Regenwetter. 208 12. Dezember: Stürmische Luft. 209 
13. Dezember: [?] 210 15. Dezember: Vollständiger Frühaufgang des 
Skorpions; es ist stürmisch. 211 17. Dezember: Frühuntergang der Ziege. 

7 Εύκτήμονι κτλ. A: om. Β 8 χειμέριος Wachsmuth (cf. ad iy ) : χειμώνο? A 
12 Εύκτήμονι — Καλλίππω A: om. Β 13 χειμέριο; Β : χειμώνο* Α 15 Εύδόξω A: om. 
Β χειμέριοζ Β : χειμωνοξ Α 18 signum lacunae W 1 Εύδ. del. Wachsmuth: 'Ηνίοχος 
vertere voluisse videtur transl. Arab., quae tamen Stella secundum Colum. X I , 2, 74 
et Clodii Calendar, d. 4 m. octobris occidit. Cf. comm. ad loc. 20 (δλοζ) suppl. 
Pontedera (cf. F 253): om. codd. 22 Εύδόξω A: om. Β 
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212a p. 222 (Τοξότου·) έν δέ τ η κς Εύδόξω 'Αετός έώος 
έπιτέλλει. Cf. CLOD. p. 156, 16 (20. Dec.). ' d. 20. m. Decembris 

212b PTOLEM. ibid. p. 231 Choiak icy· . . . Αίγυπτίοις καΐ Εύδόξω 
και Δοσιθέω λΐψ ή νότος. d. 19. m. Decembris 

213 p. 231 Choiak κδ· . . . Εύδόξω χειμερινός άήρ. 
d. 20. m. Decembris 

214a CALENDAR, ap. GEMIN. p. 224 (Αιγόκερω·) ένδέτή δ Εύ-
δόξψ τροπαΐ χειμεριναί· χειμαίνει. Cf. CLOD. p. 157, 9 (28. Dec.). 

d. 27. m. Decembris 

214b LEPTIN. Ούρ. διδ. X X I I 21 Εύδόξω, Δημοκρίτω (VS 
68 Β 14, 2) χειμερινά! τροπαΐ Άθύρ ότέ μέν κ ότέ δέ θι. Seq. F 173 a. 

(d. 27m. . Decembris) 

214c X X I I I 3 (post F 173a) Ά π ό Ισημερίας μεθοττωρινής 
έπΐ χειμερινάς τροπάς Εύδόξω ήμέραι φβ' , Δημοκρίτω ήμέραι φα', Εύκτή-
μονι ήμέραι <?', Καλλίππφ ττθ'. Seq. F 236b. <d. 27. m. Decembris) 

214d GEMIN. Elem. astron. 8 20 Ύπολαμβάνουσι γάρ oi πλείστοι 
των 'Ελλήνων άμα τοις Μσίοις κατ' Αίγυπτίους καΐ κατ' Εύδοξον είναι 
χειμερινάς τροπάς, όπερ εστί τταντάπασι ψευδός · μηνΐ γάρ δλω παραλ-
λάσσει τάνΙσια προς τάς χειμερινάς τροπάς. 21 Έρρύη δέτόάμάρτημαάπό 
της προειρημένης αίτιας. Πρό γάρ ρκ' ετών συνέπεσε κατ' αύτάς τάς 
χειμερινάς τροπάς άγεσθαι τά "Ισια. Έν ?τεσι δέ τέσσαρσι μιας ημέρας 
έγένετο παράλλαγμα. Τούτο ούν ούκ αίσθητήν έσχε παραλλαγή ν πρός 
τάς κατ' ?τος ώρας. Έν ετεσι δέ μ' ημερών δέκα έγένετο παράλλαγμα. 
Ούδ' ούτως αίσθητήν είναι συμβαίνει τήν παραλλαγήν. 22 ΝυνΙ μέντοι 
γε μηνιαίας γινομένης παραλλαγής έν ρκ' ετεσιν, υπερβολή ν ούκ άπο-
λείπουσιν αγνοίας οί διαλαμβάνοντες έν τοις Ίσίοις κατ' Αιγυπτίους και 
κατ ' Εύδοξον τάς χειμερινάς τροπάς είναι. Μια μέν γάρ ημέρα ή δυσΐ 
διενεχθήναι ένδεχόμενόν έστι, μηνιαϊον δέ παράλλαγμα αδύνατον έστι 
λαθεϊν... 24 "Οθεν τά "Ισια πρότερον μέν ήγετο κατά τάς χειμερινάς τρο-
πάς, καΐ πρότερον δ'ετι κατά τάς θερινάς τροπάς, ώς καί 'Ερατοσθένης 
έν τ ω Περί της Όκταετηρίδος ύπομνήματι μνημονεύει. 

212 20. Dezember: Frühaufgang des Adlers; Südwest- oder Südwind. 213 
21. Dezember: Winterliche Luft. 214 27. Dezember: Winterwende; stür-
mische Luft. Tag des Isisfestes für die Ägypter, welches <anfangs> auf die 
Winterwende fiel. 

3 Kcd Εύδόξω καί A: om. Β 5 χειμερινός άήρ Α: χειμαίνει Β 10 Εύδόξω 
Letronne: Εϋτόξω pap. (iterum 14) 
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214e PTOLEM. ibid. p. 233 Choiak λ· . . . Αίγυτττίοις λΐψ καΐ άκρασία 
άέρος, Εύδόξω και Μητροδώρορ χειμέριος άήρ. d. 26. m. Decembris 

21 5 p. 233 Tybi ä·... Εύδόξω έτπ σημαίνει. d. 27. m. Decembris 

216 CALENDAR, ap. GEMIN. p. 224 (Αίγόκερω·) έ ν δ έ τ η θ Εύδόξω 
Στέφανος άκρόνυχος δύνει. Cf. CLOD. p. 117, 10 (1. Jan.) . 

d. 1. m. Januarii 
21 7 p. 224 (Αιγόκερω·) εν δέ Tfj ιβ Δημοκρίτω νότος ττνεϊ ώς 

<έΐΓί τά πολλά (VS 68 Β 14, 3)· Εύδόξω Δελφίς έωος) έττιτέλλει. Cf. 
CLOD. p. 118, 7 (4. Jan.). d. 4. m. Januarii 

218 PTOLEM. ibid. p. 235 Tybi ϊβ· . . . Ίττττάρχω και Εύδόξω χει-
μαίνει. d. 7. m. Januarii 

219a CALENDAR, ap. GEMIN. p. 224 (Αίγόκερω·) iv δέττ) ί^ {Εύ-
δόξω Αετός) άκρόνυχος δύνει* καΐ νότος ττνεϊ. d. 10. m. Januarii 

219b PTOLEM. ibid. p. 235 Tybi ϊδ· . . . Αίγυτττίοις και Εύδόξφ 
νότος σφοδρός καΐ ύετός. Cf. CLOD. ρ. 119,5(10. Jan.). d. 9. m. Januarii 

220 p. 236 Tybi ϊς· . . . Εύδόξω καΐ Δοσιθέω νότος, έττισημαίνει. 
Cf. CLOD. p. 119, 8 (12. Jan.). d. 11. m. Januarii 

221a JO. LYD. De mens. IV 18 Προ δεκαδύο Καλένδων Φεβρου-
αρίωυ Εύδοξος τον Ύδροχόον άνίσχειν λέγει. Cf. CLOD. p. 120, 13 
(21. Jan.). d. 21. m. Januarii 

221b IV 18 Πρό δεκαμιδς Καλένδων Φεβρουαρίων τον ήλιον 
έν Ύδροχόω γενέσθαι ό Καίσαρ λέγει, ό δέ Εύδοξος άνίσχειν αύτόν καΐ 
βροχάς σημαίνειν. d. 22. m. Januarii 

221c PTOLEM. ibid. p. 237 Tybi κς· . . . Εύδόξω χειμών μέσος. 
d. 21. m. Januarii 

215 28. Dezember: Witterungsanzeichen. 216 1. Januar: Spätuntergang 
der Krone. 217 4. Januar: Frühaufgang des Delphins. 218 8. Januar: Es 
ist stürmisch. 219 10. Januar: <Spätuntergang des Adlers}; heftiger Südwind 
und Regen. 220 12. Januar: Südwind, Witterungsanzeichen. 221 a b 21. 
Januar: A ufgang des Wassermanns; Regen. 221c 22.(?)Januar: Wintermitte. 

2 Εύδόξω κτλ. A: om. Β χειμέριο? Wachsmuth (cf. ad F 206): χειμώνος A 
3 Εύδόξφ έττ. A: om. Β 8 ( ) suppl. Wachsmuth et Manitius e vers. lat. flat 

auster plus illo, et secundum considerationem Audikios oritur Delfinus ortu matutino: 
om. codd. graeci 10 καΐ A: om. Β 12-—13 omnia refecit Manitius: έν δέ τη 
ϊη άκρόνυχοξ Ιτπδύνει ό Περσεύς, καΐ νώτο? ττνεί codd. graeci in XVIII0 in principio 
noctis flat auster vers. lat. 14 καΐ Εύδόξω A: om. Β 16 έττισημαίνει Β: έττΐ χει-
μώνι Α 24 Εύδόξφ A: Alyurrrlois Β 
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222 CALENDAR, ap. GEMIN. p. 224 (Ύδροχόου ·) ένδέ-rfj δ ήμέρα 
Εύδόξω Δελφίς άκρόνυχος δύνει. d. 25. m. Januarii 

223 PTOLEM. ibid. p. 238 Mechir S· .. . Εύδόξω ύετία. Cf. CLOD, 
p. 121, 10 (27. Jan.). d. 26. m. Januarii 

224a CALENDAR, ap. GEMIN. p. 226 (Ύδροχόου·) ένδέτή icc Εύ-
δόξφ Λύρα άκρόνυχος δύνει· ύετός. Cf. CLOD. p. 122, 2 (1. Febr.). 

d. 1. m. Februarii 

224b PTOLEM. ibid. p. 238 Mechir s* . . . Εύδόξω ύετός. 
d. 31. m. Januarii 

225a CALENDAR, ap. GEMIN. p. 226 (Ύδροχόου·) έν δέττί ϊδ Εύ-
δόξω εύδία· ένίοτε καΐ ζέφυρος πνεΐ. d. 4. m. Februarii 

225b PTOLEM. ibid. p. 239 Mechir §· . . . Εύδόξω εύδία, ένίοτε δέ 
καΐ ζέφυρος πνεΐ. d. 3. m. Februarii 

226 p. 241 Mechir. iy· . . . Αίγυπτίοις καΐ Εύδόξω έαρος άρχή· 
ζέφυρος άρχεται πνεϊν καΐ ένίοτε χειμών. Cf. CLOD. p. 122, 14 (7. Febr.). 

d. 7. m. Februarii 

227 p. 241 Mechir ιδ· Αίγυτττίοις <καΙ> Εύδόξω ύετία. 
d. 8. m. Februarii 

228 p. 241 Mechir ιζ· ΑΙγυτττίοις καΐ Εύδόξω ζέφυροι ττνέουσιν. 
d. 11. m. Februarii 

229a CALENDAR, ap. GEMIN. p. 226 ( Ιχθύων) έν δέ τη δ Δημο-
κρίτφ (VS 68 Β 14, 3) .. . Εύδόξω δέ Άρκτουρος άκρόνυχος έπι-
τέλλει· καΐ ύετός γίνεται. ΚαΙ χελιδών φαίνεται· και τάς έττομένας ημέρας 
λ' βορέαι ττνέουσι, και μάλιστα οί προορνιθίαι καλούμενοι. Cf. CLOD, 
p. 124, 17 (25. Febr.). d. 24. m. Februarii 

222 25. Januar: Spätuntergang des Delphins. 223 27. Januar: Regen-
wetter. 224 1. Februar: Spätuntergang der Leier; Regen. 225 4. Februar: 
Schönwetter, bisweilen weht auch Westwind. 226 8. Februar: Anfang des 
Frühlings; Westwind fängt zu wehen an, bisweilen auch Sturm. 227 
9. Februar: Regenwetter. 228 12. Februar: Westwinde wehen. 229 
24. Februar: Spätaufgang des Arkturos; Regenwetter tritt ein; es erscheint die 
Schwalbe; die folgenden 30 Tage wehen Nordwinde, und zwar vorherrschend 

3 Εύδόξω ύετία Β: om. A 8 ύετός A: Orrla Β 15 ζέφυρος — καΐ Α: om. Β 
χειμών Α: χειμάζει Β 17 {καΐ) add. Wachsmuth: om. codd. 19 καΐ A: om. Β 
ττνέουσιν om. Β qui antea ζέφυρος scriptum praebet 
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229b PTOLEM. ibid. p. 242 Mechir κθ· .. . Αίγυπτίοις καϊ Φιλίππω 
και Καλλίτπτω χελιδών φαίνεται, και άνεμώδης κατάσταση. Κόυωνι βο-
ρέαι άρχονται πνεϊ ν ψυχροί. Εύδόξω ύετός έπΐ χελιδόνι* και έπί λ' ή μέρας 
βορέαι πνέουσιυ οί καλούμενοι όρνιΟίαι. d. 23. m. Februarii 

5 230 JO. LYD. De mens. IV 44 Τή ττρό τεσσάρων Νωνών Μαρτίων 
άνεμον βιαιότερον ώς έπίπαυ ττνεϊν προλέγει ό Εύδοξος. d. 4. m. Martii 

231a CALENDAR, ap. GEMIN. p. 228 (Ιχθύων·) ένδέτη ίζ Εύδόξω 
χειμαίνει· καΐ Ικτίνος φαίνεται. Cf. CLOD. p. 126, 5 (9. Mart.). 

d. 9. m. Martii 

ίο 231b PTOLEM. ibid. p. 245 Phamenoth ϊβ· . . . Εύδόξω χειρών, καΐ 
ίκτϊνος φαίνεται και έτπσημαίνει. d. 8. m. Martii 

232 CALENDAR, ap. GEMIN. p. 228 ( Ιχθύων) έ ν δ έ τ ή ϊ ^ Εύδόξω 
Στέφανος άκρόνυχος έπιτέλλει· άρχονται όρνιθίαι πνέοντες. 

d. 13. m. Martii 

15 [233 JO. LYD. De mens. IV 50 Ή πρό δεκαεπτά Καλένδων 'Απρι-
λίων άπρακτος. Έν ταύτη τη ημέρα Εύδοξος τούς Μχθύας άνίσχειν καΐ 
βορρδυ πνεΐν παραδίδωσιν. d. 16. m. Martii] 

234a SCHOL. ARAT. Phaen. 771 Ό yoOv Εύδοξος Κριόν μέν φησιν 
ηλίου διερχομένου μαλακά γίνεσθαι πνεύματα . . . seq. F 245. 

20 d. 22. m. Martii 

234b PTOLEM. ibid. p. 246 Phamenoth κε· . . . Εύδόξω ίκτϊνος φαί-
νεται καΐ βορέας πνεϊ. d. 21. m. Martii 

235 PTOLEM. ibid. p. 247 Phamenoth κθ · . . . ΑΙγυπτίοις καΐ Κόνωνι 
καΐ Μέτωνι Ισημερία. Εύδόξω βορέας πνεϊ. d. 25. m. Martii 

25 236a CALENDAR, ap. GEMIN. p. 228 (Κριοϋ·) έν δέ τη ς Εύδόξω 
Ισημερία- ύετός γίνεται. Cf. CLOD. p. 128, 15 (28. Mart.). 

d. 28. m. Martii 

die sogenannten Proornithien. 230 5. März: Es weht starker Wind. 231 
9. März: Stürmisches Wetter; der Hühnergeier erscheint; Witterungsanzeichen. 
232 13. März: Spätaufgang der Krone; die Ornithien fangen zu wehen an. 
[233 16. März: Auf gang der Fische; Nordwind weht.] 234 22. März: Ein-
tritt der Sonne in den Widder; [der Hühnergeier erscheint]; schwacher [Nord-] 
wind weht. 235 26. März: Nordwind weht. 236 28. März: Frühlings-

3 έιτί λ' ή μέρας corr. Unger: om. Β δ' pro λ' A 10 χειμών corr. Unger: χελιδών 
codd. 13 όρνιθίαι aliqui codd.: όρνίθιοι cett. 19 y{vecr6ai Aid.: γίνεται cod. 
qui tarnen F 258a ζέφυρους πνεϊς (legendum ττνεϊν) praebet 22 βορέας Β: βορράς A 
24 βορέας Β: βορράς Α πνεϊ om. Β 
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236b LEPTIN. Ούρ. διδ. X X I I I 9 (post F 214c) 'Από τροπών 
χειμερινών εϊς ίσημερίαν εαρινή ν Εύδόξω και Δη[μ]οκρίτω ήμέραι <ρα', 
Εύκτήμονι φβ' , Καλλίππω φ ' · <d. 28. m. Martii) 

236c PTOLEM. ibid. p. 247 Pharmuthi a- . . . Μέτωνι και Καλλίππφ 
καΐ Εύδόξω ύετός. d. 27. m. Martii 

237 — — p. 248 Pharmuthi δ · . . . Αίγυπτίοις και Κόνωνι έπιση-
μαίνει. Εύδόξω Οετία γίνεται. d. 30. m. Martii 

238 p. 248 Pharmuthi ς- . . . Εύδόξω ύετός· επισημαίνει. 
d. 1. m. Aprilis 

239a CALENDAR, ap. GEMIN. p. 228 (ΚριοΟ·) έν δέ τη ίγ Εύδόξω 
Πλειάδες άκρόνυχοι δύνουσι, και '(Ορίων άρχεται δύνειν άπό άκρονύχου· 
ύετός γίνεται. d. 4. m. Aprilis 

239b PTOLEM. ibid. p. 224 Pharmuthi iy . . . Αιγυπτίου ζέφυρος 
καΐ χάλαζα. Κόνωνι έπισημαίνει. Εύδόξω θετός. d. 3. m. Aprilis 

240 PARAPEGMA MILES. 456 D i l [ΧηλαΙ έσπέριαι δύνο]υσιν 
κατ' Ευ[δοξον, κατά δέ Ί]νδών Καλλανέα [die insequenti ΧηλαΙ έσ-
π]έριαι δύνουσιν. (d. 8. m. Aprilis) 

241 PTOLEM. ibid. Pharmuthi ϊ γ · . . . Αίγυπτίοις νότος ή λίψ. Εύ-
δόξω ύετία. d. 8. m. Aprilis 

242a CALENDAR, ap. GEMIN. p. 228 (Κριοϋ·) εν δέ τ η rä Εύδόξω 
Ύάδες άκρόνυχοι δύνουσιν. Cf. CLOD. 130,11 (12.Apr.). d. 12. m. Aprilis 

242 b PTOLEM. ibid. p. 249 Pharmuthi ίς· Εύδόξω ζέφυρος και 
άκρασία άέρος, μεταξύ ψεκάζει. d. 11. m. Aprilis 

243 p. 250 Pharmuthi i<· . . . Αίγυπτίοις ανέμων άκρασία. 
Εύδόξιρ καΐ Εύκτήμονι ύετία, χάλαζα. d. 15. m. Aprilis 

gleiche; Regen. 237 31. März: Regenwetter. 238 2. April: Regen; Wit-
terungsanzeichen. 239 4. April: Spätuntergang der Plejaden und Anfang 
des Spätunterganges des Orion; Regen tritt ein. 240 8. April: Spätuntergang 
der Schere. 241 9. April: Regenwetter. 242 12. April: Spätuntergang 
der Hyaden; Westwind, schlechte Witterung; zwischendurch Reif. 243 
16. April: Regenwetter, Hagel. 244 18. April: Spätaufgang der Leier, 

2 ΔημοκρΙτω suppl. Letronne 4—6 κοί Κ. καΐ Ε. A: om. Β 6—7 ΑΙγνπτΙ-
ois — γίνεται A: om. Β 9 Εύδόξω κτλ. Β: om. Α 14 Κόνωνι — ύετό$ Β: om. Α 
15 ΧηλαΙ έσπέριαι e Plin. Ν Η X V I I I 246 Caesari VI Idus significatur imber Librae 
occasu resti tui (cf. comm. meum ad loc.), unde e t iam 16 ΧηλαΙ rest i tuendum 
censeo: Πλειάδες έσπέριαι bis suppl. Rehm qui cetera quoque refecit 22 ζέφυρος 
καΐ Β: om. A 23 άέρος A: om. Β μεταξύ ψεκάζει Α: καΐ ύετία Β 24 άκρασία 
Β : άκρισία Α Heiberg 25 καΐ Εύκτήμονι A: om. Β 
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244a CALENDAR, ap. GEMIN. p. 230 (Κριοϋ·) έν δέ τη κζ Εύδόξω 
Λύρα άκρόνυχος έπιτέλλει. d. 18. m. Aprilis 

244b PTOLEM. ibid. p. 250 Pharmuthi κβ· ΑΙγυπτίοις καΐ Κόνωνι 
χάλαζα καϊ ζέφυρος. Καίσαρι καΐ Εΰδόξω ύετία. d. 17. m. Aprilis 

5 245 SCHOL. ARAT. Phaen. 771 (post F 234a) . . . όμοίως δέ και 
Ταϋρον . . . seq. F 258a. d. 22. m. Aprilis 

246a CALENDAR, ap. GEMIN. p. 230 (Ταύρου·) έν μέν ούν Ttj ä 
ήμερα Εΰδόξω '(Ορίων άκρόνυχος δύνει · ύετία. d. 23. m. Aprilis 

246b PTOLEM. ibid. p. 251 Pharmuthi κζ· . . . ΑΙγυπτίοις καΐ Καί-
ιο σαρι χειμαίνει. Εΰδόξω ύετός. d. 22. m. Aprilis 

247a CALENDAR, ap. GEMIN. p. 230 (Ταύρου·) έν δέ τη δ . . . Εύ-
δόξω Κύων άκρόνυχος δύνει, και ύετός γίνεται. Cf. CLOD. p. 132, 2 
(25. Apr.). d. 26. m. Aprilis 

247b PTOLEM. ibid. p. 252 Pharmuthi λ· ΑΙγυπτίοις καϊ Εΰδόξω 
15 ψακάς, ύετός. d. 25. m. Aprilis 

248a CALENDAR, ap. GEMIN. p. 230 (Ταύρου·) έν δέ τη ζ Εΰδόξω 
θετός γίνεται. d. 29. m. Aprilis 

248b PTOLEM. ibid. p. 252 Pachon y* . . . ΑΙγυτττίοις άνεμοι, Εύ-
δόξω θετός. d. 28. m. Aprilis 

20 249 CALENDAR, ap. GEMIN. p. 230 (Ταύρου·) iv δέ τη θ Εΰδόξω 
Αϊξ έφα έπιτέλλει. d. 1. m. Maii 

250 p. 230 (Ταύρου-) έν δέ τη ϊα Εύδόξω Σκορττίος έφος δύνειν 
άρχεται· καϊ ύετός γίνεται. Cf. CLOD. p. 133, 3 (4. Maii). d. 3. m. Maii 

251 PTOLEM. ibid. p. 254 Pachon θ· . . . Αίγυπτίοις ψακάς, Εΰδόξω 
25 ύετός. d. 4. m. Maii 

Regenwetter. 245 22. April: Eintritt der Sonne in den Stier; schwache 
Winde. 246 23. April: Spätuntergang des Orion; Regenwetter. 247 
26. April: Spätuntergang des Hundes; Reif, Regen. 248 29. April: Regen 
tritt ein. 249 1. Mai: Frühaufgang der Ziege. 250 3. Mai: Anfang des 
Frühunterganges des Skorpions; Regen tritt ein. 251 5. Mai: Regen. 

3 καϊ ante Κόνωνι et Εύδόξω A: bis om. Β 8 post άκρόνυχοξ add. δλος Manitius 
10 Εύδ. ύ. A: om. Β 14 καϊ A: om. Β 24—25 Εύδ. ύ. A: om. Β 
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252 ρ. 254 Pachon ϊ γ · Aiyvnrrriots ζέφυρος ή άργεοτής και 
ύετία. Εύδόξω καΐ Δοσιθέω ύετία. d. 8. m. Maii 

253 CALENDAR, ap. GEMIN. p. 230 (Ταύρου·) έν δέ τη κα Εύδόξφ 
Σκορπίος έφος δλος δύνει. Cf. CLOD. p. 134,1 (14. Maii). d.' 13. m. Maii 

5 254a p. 232 (Ταύρου·) ένδέτήκβ Εύδόξφ Πλειάδες <έωαι> έπι-
τέλλουσι· καΐ έττισημαίνει. d. 14. m. Maii 

254b PARAPEGMA MILES. Ν 5 [Ύάδες] έιπτέλλουσιν εωθε[ν και 
επισημαίνει αύταϊς κατά Φίλπτ·ττ[ον, τη δ' αύτη κ]ατ' Εΰδοξον Πλειά-
δες έωαι έτπτέ]λλουσιν. <d. 25. vel 26. Maii) 

ίο 254c PTOLEM. ibid. p. 255 Pachon ιζ· . . . ΑΙγυπτίοις ζέφυρος ή 
άργεστής· Καίσαρι ύετός, Μητροδώρω, Ίττιτάρχω, Εύδόξω έττισημαίνει · 
και θέρους άρχή. d. 12. m. Maii 

254d p. 255 Pachon ΐη· . . . ΑΙγυτττίοις ζέφυρος ή λίψ· έπι-
σημαίνει. Εύδόξω καΐ Κόνωνι ύετία. d. 13. m. Maii 

15 254e p. 256 Pachon icy-· . . . Αίγυπτίοις δμβρος καΐ βροντή, 
Εύδόξω θέρους άρχή · ύετία. d. 18. m. Maii 

255 p. 256 Pachon ΐθ· . . . ΑΙγυτιτίοις καΐ Εύδόξφ καΐ Καλ-
λίττττω έττισημαίνει. d. 14. m. Maii 

256 p. 256 Pachon κβ· Αίγυτττίοις νότος ή άττηλιώτης, Εύ-
20 δόξω ύετία. d. 17. m. Maii 

257 PARAPEGMA MILES. A II 3 Α!ξ άκρώνυχος δύνει κα[τ' Eö-
δοξον] καΐ Φίλιππον καΐ ΑΙγυτττί[ους]. <d. 19. m. Maii) 

258a SCHOL. ARAT. Phaen. 771 (post F 245) . . . όταν δέ Διδύμους, 
ζεφύρους τε ττνεϊν καΐ βορέας ψυχρούς. d. 22. m. Maii 

252 9. Mai\ Regenwetter. 253 13. Mai: Vollständiger Frühuntergang des 
Skorpions. 254 14. Mai: Frühaufgang der Plejaden; Witterungsanzeichen; 
Regenwetter; Anfang des Sommers. 255 15. Mai: Witterungsanzeichen. 
266 18. Mai: Regenwetter. 257 19. Mai: Spätuntergang der Ziege. 268 
22. Mai: Eintritt der Sonne in die Zwillinge; Westwind, kalter Nordwind, 

2 Εύδόξφ κτλ. A: om. Β 5 (έωαι) Manitius 7—9 omnia suppl. Rehm 
12 καΐ θέρους άρχή A: om. Β 14 Εύδόξφ καΐ A: om. Β 15 Αίγυτττίοι; — ύετία 
Β: om. A 17 καΐ Εύδ. καΐ Καλλ. A: om. Β 18 Ιπισημαίνει Β: έτπσημασία in 
compendio A 19 Εύδόξω A: om. Β 21—22 omnia suppl. Rehm 
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[258b PTOLEM. ibid. p. 257 Pachon i^· . . . ΑΙγυτττίοις άργεστής ή 
ζέφυρος, Εύδόξω νότος. Καίσαρι χειμάζει. d. 21. m. Maii] 

259 CALENDAR, ap. GEMIN. p. 232 (Διδύμων) έν δέ τη i Εύδόξω 
Ύάδες έωαι έττιτέλλουσιν. d. 29. m. Maii 

5 260 p. 232 (Διδύμων·) Ινδέ τη ζ Εύδόξω 'Αετό? άκρόνυχος έπι-
τέλλει. d. 31. m. Maii 

261 PTOLEM. ibid. p. 259 Payni ζ· . . . ΑΙγυπτίοις ζέφυρο?* Εύ-
δόξω καΐ Δοσιθέω νοτία. d. 1. m. Junii 

262 CALENDAR, ap. GEMIN. p. 232 (Διδύμων·) έν δέ τη ΐγ Εύ-
ιο δόξφ 'ApicroOpos έωος δύνει. d. 6. m. Junii 

263 p. 232 (Διδύμων) έν δέ τη ίη Εύδόξω ΔελφΙς άκρόνυχος 
έπιτέλλει. d. 11. m. Junii 

264 p. 232 (Διδύμων·) έν δέ τη κδ . . . Εύδόξω 'Ούριων <έωος> 
άρχεται έπιτέλλειν. Cf. CLOD. p. 137, 10 (18. Jun.). d. 17. m. Junii 

15 265 PTOLEM. ibid. p. 263 Epiphi ε· . . . Εύδόξω έπισημαίνει. 
d. 29. m. Junii 

266 CALENDAR, ap. GEMIN. p. 210 (Καρκίνου·) <ένδέτη>θ ήμέρα 
Εύδόξω νότος ττνεϊ. d. 4. m. Julii 

267 p. 210 Καρκίνου· <έν δέ τ η ) ϊα ήμέρα Εύδόξφ 'ύύρίων έωος 
20 όλος έπιτέλλει. d. 6. m. Julii 

[268] CALENDAR. ANON. cod. Barocc. 131 saec. X I V fol. 423 
(Catalogus codicum astrologorum graecorum I X 1 p. 131) Φεβρου-
άριος* . . . Τούτω τω μηνΐ Σελήνης ούσης έν Ύδροχόω, έάν γένωνται 
βρονταί . . . κατά δέ Εύδοξον χειμώνας πολλούς (sc. σημαίνει). 

[Südwind], 259 29. Mai: Frühaufgang der Hyaden. 260 31. Mai: Spät-
aufgang des Adlers. 261 2. Juni: Regenwetter. 262 6. Juni: Frühunter-
gang des Arkturos. 263 11. Juni: Spätaufgang des Delphins. 26417. Juni: 
Anfang des Frühaufganges des Orion. 265 30. Juni: Witterungsanzeichen. 
266 4. Juli: Südwind weht. 267 6. Juli: Vollständiger Frühaufgang des Orion. 

2 Εύδόξω Β : Δοσιθέω A fortasse recte δ καΐ Δοσιθέω A: om. Β 14 post 
έπιτέλλειν suppl. (έωος) Manitius, quod verbum hie reposui coll. P. Hib. v. 113: 
om. codd. 17 Ο suppl. Petau: om. codd. 19 Ο suppl. Petau: om. codd. 
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[269] PROGNOSTICA ANON. cod. Βοηοη. 3632 saec. X V fol. 323 
(Catalogus codicum astrologorum graecorum IV p. 44) Κατ' Εΰδοξον 
και κατά Πτολομαΐον τόν ΑΙγύπτιο ν καΐ καθ' "Ελληνας σοφούς άστρο-
θεάμονας όφείλει σκοπεί ν τη κ 'Ιουλίου μηνός, διαφερούσης ημέρας, έν 
ποίω ζωδίω εύρέθη ή Σελήνη. d. 20. m. Julii 

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 

270 = Τ 8 . . . έτι δέ δι' έπων Άστρονομίαν. 

271 P L U T . De Pyth. orac. 18 Πρότερον μέν έν ιτοιήμασιν έξέφερον 
οί φιλόσοφοι τά δόγματα καί τούς λόγους ώσπερ Όρφεύς (VS 1 Α 1) 
καΐ 'Ησίοδος (ib. 4 Α 1) καΐ Παρμενίδης (ib. 28 Α 15) καΐ Ιενοφάνης (ib. 
21 Α 18) καί Εμπεδοκλής (ib. 31 Α 25) καΐ Θαλής (ib. 11 Β 1) . . . ούδ' 
άστρολογίαν άδοξοτέραν έττοίησαν οί περί 'Αρίσταρχον καΐ Τιμόχαριν 
καί Άρίστυλλον καΐ "Ιππαρχον καταλογάδην γράφοντες, έν μέτροις 
πρότερον Εϋδόξου καί Ησιόδου καί Θαλοϋ γραφόντων. Cf. H E R A -
CLIT. Horn, alleg. 49. 

ΓΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

272 (2) P L U T . Non posse suaviter v i v i . . . 10 "Οταν δέ μηδέν έχουσα 
λυπηρών ή βλαβερόν ιστορία καί διήγησις έπΐ πράξεσι καλαΐς καί μεγά-
λαις προσλάβη λόγον έχοντα δύναμιν καί χάριν, ώς τόν 'Ηροδότου τά 
Περσικά, καί τά 'Ελληνικά τόν Ξενοφώντος, »όσσα δ' "Ομηρος έθέσπισε 
θέσκελα είδώς« (olimCALL.fr. anon. 385 Schneider), ή Sc ς Περιόδους 
ΕΟδοξος, ή Κτίσεις καί Πολιτείας 'Αριστοτέλης, ή Βίους ανδρών 'Αριστό-
ξενος (fr. 10a Wehrli) εγραψεν, ού μόνον μέγα καί πολύ τό εΰφραϊνον, 
άλλά καί καθαρόν και άμεταμέλητόν έστιν. 

ASTRONOMIE 

270—271 (Gedicht in epischem Metrum). 

BESCHREIBUNG D E R ERDE 

1—5 verba rustice scripta omnia emendavi 17—18 τά TT. καΐτά *E. Rasmus: τά 
Έ . καί τά TT. codd. edd. 19 ä ; Pohlenz: τάζ vel Tfjs codd. 
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273a (1) AGATHEM. Geogr. hypot. I 1 (unde SCHOL. DION, 
p. 428 Müller et EUST. In Dion. p. 208 Müller) Είτα Δαμαστής ό 
Σιγειεύς (FGrHist. 5 Τ 4) τά (πλείστα) έκ των 'Εκαταίου μεταγράψας 
Περίπλουν εγραψεν (FGrHist. 1 Τ 12 a)· έξης Δημόκριτος (VS 68 Β 15) 

5 και ΕΟδοξος και άλλοι τινές γ η ς π ε ρ ι ό δ ο υ ς καί περίπλους έπραγματεύ-
σαντο. Sequitur F 276 a. 

273 b (5) STRAB. Geogr. I 1 1 Οϊ τε γαρ πρώτοι θαρρήσαντες αυτής 
(sc. της γεωγραφικής πραγματείας) άψασθαι τοιούτοι τίνες υπήρξαν 
"Ομηρος τε και 'Αναξίμανδρος ό Μιλήσιος (cf. VS 12 A 6) καΐ 'Εκαταίος 

ίο ό πολίτης αυτοί) (FGrHist. 1 Τ I Ia ) , καθώς καΐ 'Ερατοσθένης φησί 
(fr. I Α 1 Berger)· καΐ Δημόκριτος δέ (cf. VS 68 Β 15) καί Εΰδοξος καΐ 
Δικαίαρχος (fr. 104 Wehrli) και "Εφορος (FGrHist. 70 Τ 19) καί άλλοι 
πλείους. 

274 (4) ΤΖΕΤΖ. Chiliad. VII 642—649 
15 "Οτι δ' ε!σΐ των αληθών, άλλοι φασΐ μυρίοι 

τοιαύτα καί καινότερα θεάσασθαι έν βίω · 
Κτησίας (FGrHist. 688 F 51b) καί Ίάμβουλος, Ίσίγονος, 

'Ρηγΐνος, 
'Αλέξανδρος (cf. FGrHist. 273 F 141), Σωτίων τε και ό Ά γ α -

20 θοσθένης (ib. 499 Τ 2), 
'Αντίγονος (cf. infra F 331 etc.) καί Εΰδοξος, Ίππόστρατος 

(ib. 568 Τ 2), μυρίοι, 
ό Πρωταγόρας αυτός δέ, άμα καί Πτολεμαίος, 
Άκεστορίδης (ib. 28 Τ 2) τε αυτός καί άλλοι πεζογράφοι, 

25 οΰς τε αυτός άνέγνωκα καί ους οΰκ άνεγνώκειν. 

275 ARSTT. Rhet. I 1360» 33 '(Οστε δήλον ότι πρός μέν τήν νομοθεσίαν αί τη? 
γ η ς περίοδοι χρήσιμοι* έντεύθεν γάρ λαβείν εστί toOs των έθνών νόμους. 

276a (80) AGATHEM. Geogr. hypot. I 2 (post F 273a: unde 
SCHOL. Dion. p. 428 Müller) Oi μέν oöv παλαιοί τήν οίκουμένην εγρα-

30 φον στρογγυλή ν, μέση ν δέ κεΐσθαι τήν 'Ελλάδα, καί ταύτης Δελφούς, 
τόν όμφαλόν γάρ εχειν τής γής. Πρώτος δέ Δημόκριτος (VS 68 Β 15), 
πολύπειρος άνήρ, συνεΐδεν δτι προμήκης εστίν ή γη, ήμιόλιον τό μήκος 
τοΰ πλάτους έχουσα· συνήνεσε τούτω καί Δικαίαρχος ό Περιπατητικός 
(fr. 109 Wehrli)· Εΰδοξος δέ τό μήκος διπλούν τοΰ πλάτους· ό δέ Έρα-

35 τοσθένης (fr. H C l Berger) πλεϊον τοΰ διπλοϋ. 

276b GEMIN. Elem. astron. 16 3 Διπλάσιου δέ έστιν ώς εγγιστα τό μήκος της 
οΙκουμένης τοΰ πλάτους· δΓ ή ν αΐτίαν ol κατά λόγον γράφοντες τάς γεωγραφία? έν 

3 Σιγειεί/s Creuzer: Κητιεύς codd. ( ) Gronovius »e codice« (Vindobonensi ?): om. 
Parisini codd. 30 δέ κεΐσθαι Gronovius: δ' ήγεΙσΟαι codd. 

Lasserre, Eudoxos 7 
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ττίναξι γράφουσι παραμήκεσιν, ώζ διπλάσιον είναι το μήκος του πλάτους. Ot δέ στρογ-
γύλας γράφοντες τάς γεωγραφίας πολύ της άληθείας είσΐ πεπλανημένοι. 

Ä 

277 (13) STEPH. ΒΥΖ. Ethn . Σ υ ρ μ ά τ α ι , οί Σαυρομάται, ώς Εΰ-
5 δοξος π ρ ώ τ ω · 

»Ποταμόν του Τανάϊδος Συρμάτας κατοικεϊν.« 

278a (14) DIOG. LAERT. I X 11 83 Και Μασσαγέται μέν, ώς φησι 
καΐ Εΰδοξος εν τ η πρώτη της Περιόδου, κοινάς Ιχουσι τάς γυναίκας, 
Έλληνες δ' οΰ. 

ίο 278b (15) SEXT. EMP. Pyrrh. hypot. I 152 Kol παρ ' ήμΐν μέν τό 
μοιχεύειν άπειρήσθαι, παρά δέ Μασσαγέταις άδιαφορίας έθει παραδε-
δόσθαι (sc. τάς γυναίκας), ώς Εΰδοξος ό Κνίδιος Ιστορεί έν τ ω π ρ ώ τ ω 
της Περιόδου. 

279 (9) STEPH. ΒΥΖ. Ethn . (unde EUST. In Dion. p. 341 Müller) 
15 ' Α ρ μ ε ν ί α · χώρα πλησίον των Περσών Οί οίκήτορες 'Αρμένιοι, ώς 

Εΰδοξος πρώτη Γης Περιόδου· 
»'Αρμένιοι δέ τό μέν γένος έκ Φρυγίας, καΐ τ η φωνή πολλά φρυγίζουσι. 

Παρέχονται δέ λίθον την γλύφουσαν και τρύπωσαν τάς σφραγίδας.« 

280 THEOPHR. De lapid. 44 ΚαΙ πάλιν ό λίθος φ γλύφουσι τάς σφραγίδας έκ 
20 τούτου Ιστίν έξ ούπερ αϊ άκόναι, η έξ όμοίου τούτω. "Αγεται δέ ή (άρΙστη) έξ 'Αρμε-

νίας. 

281 (11) STEPH. ΒΥΖ. E thn . Μ ο σ σ ύ ν ο ι κ ο ι · έθνος, περί ου Εΰ-
δοξος έν π ρ ώ τ ω Γης Περιόδου. Τό κτητικόν Μοσσυνοικικός. 

276 Die bewohnte Erde ist zweimal länger als breit. 

Aus Buch I 
277 Daß die Syrmaten am Tanaisstrom seßhaft sind. 
278 Die Massageten haben Weibergemeinschaft. 
279—280 Die Armenier aber stammen, was die Rasse betrifft, aus Phry-

gien, und auch durch die Sprache sind sie in vielem den Phrygern ähnlich. 
Sie hefern den Stein, der die Gemmen graviert und bohrt. 

281 Über das Volk der Mossynöken. 

4 Συρμάται... Σαυρομδται codd. 11 Ιβει codd.: (έν) Ιθει Mutschmann 20 ( ) 
suppl. Wimmer 22 Μοσσύνοικοι Holsten: Μοσύν. codd. 
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282 (10) Χάλυβες · περί τον ΤΤόντον έθνος, έττΐ τώ ττοταμώ 
Θερμώδοντι, περί ών Εΰδοξος έν πρώτω · 

»'Εκ δέ της Χαλύβων χώρας ό σίδηρος ό περί τά στομώματα έπαινού-
μενος εξάγεται.« 

5 283 (12) Χ α β α ρ η ν ο ί · έθνος· Εΰδοξος πρώτω Γης Περιόδου· 
»'Ονομάζονται γάρ και Χαβαρηνοί οί ττερί Χαλύβων οίκουντες, οΐ 

των ξενικών γυναικών, ών ίσως γένωνται κύριοι., (τούς) τιτθούς ώμούς 
έσθίουσι, τά δέ παιδία κατευωχοϋσι.« 

284a (7) ΑΤΗ. IX 392 D Εΰδοξος δ' ό Κνίδιος έν πρώτφ Γης Περι-
10 όδου τούς Φοίνικας λέγει θύειν τω Ήρακλεϊ δρτυγας διά τό τόν Ήρακλέα 

τον 'Αστερίας και Διός πορευόμενον είς Λιβύην άναιρεθήναι μέν ύπό 
Τυφώνος, Ιολάου δ' αυτω προσενέγκαντος όρτυγα καϊ προσαγαγόντος 
όσφρανθέντα άναβιώναι· 

»"Εχαιρε γάρ, φησί, καϊ ττεριών τω ζφω τούτω.« 

15 284b (8) DIOGENIAN. Prov. I I I 49 ap. Leutsch-Schneidewin, 
Corp. Paroemiogr. gr. t. II ( = ZENOB. V 56 ibid. et Prov. cod. Bodl. 
ap. Th. Gaisford, Paroemiogr. gr. p. 87) "Ορτυξ έσωσεν 'Ηρακλή 
τόν καρτερόν · αύτη τταρ' ούδενΐ των άρχαίων έστί. Λέγεται δέ έπΐ 
τών σωζομένων άφ' ών ούκ ήλπισαν. Φησΐ γάρ Εΰδοξος Ήρακλέα τόν 

20 Τύριον ύττό Τυφώνος διαφθαρήναι, τόν δέ Ίόλαον, άπαντα ιτράττοντα 
ϋπέρ τοΟ άναστηναι τόν ήρωα, όρτυγα, φ Ιχαιρεν 'Ηρακλής ζών, (κα)-
τακαϋσαι. Έκ ταύτης δέ τής κνίσσης άναβιώναι τόν Ήρακλέα. 

285 (67) STEPH. ΒΥΖ. Ethn. Ά σ κ ά λ ω ν ττόλις Συρίας προς τη 
'Ιουδαία Τό εθνικό ν Άσκαλωνίτης καϊ Άσκαλώνιος παρά τό Άσκα-

282 Und vom Land der Chalyber wird das für die Klingen gerühmte 
Eisen ausgeführt. 

283 Man nennt nämlich auch Chabarener die Einwohner der Gegend um 
die Chalyber, die den fremden Weibern, wenn sie sich ihrer vielleicht be-
mächtigen, die Brüste roh fressen, deren Säuglinge aber (ganz) verspeisen. 

284 Die Phönizier opfern dem Herakles Wachteln, weil — so sagen sie — 
der tyrische Herakles, Asterias und Zeus' Sohn, als er nach Libyen ging, von 
Typhon getötet, von Iolaos aber wiedererweckt wurde, indem dieser ihm nach 
allerlei Versuchen eine gebratene Wachtel zu riechen brachte. Denn er mochte 
dieses Tier auch zu Lebzeiten gern. 

3 Χαλύβων codd. duo: Χαλούν vel Χαλκοϋν alii στομώματα Xylander: στόματα 
codd. 6 Χαλύβων [Χαλίβων, Καλύβων] codd.: Χαλύβην Xylander 7 ( ) Meineke 
9 Γης Musurus: τη; cod. 19 γάρ Diog.: δ' Zen. 21 ύττέρ Diog. et Bodl.: διά 
Zen. qui άναστήσαι habet ήρωα Diog.: Ήρακλέα Zen. om. Bodl. ζών (κα)το(καΰσαι 
Heinimann litteris datis: ζώντα καΰσαιparoemiogr. 22 άναβιώναι Diog. et Bodl.: 
μετά- Zen. 

7· 
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λώνιον, ώς Ιάνθος ό Λυδός (FGrHist 765 F 8 ) . . . . παρά δ' Εύδόξφ 
διά τηξ άΐ έν τ ω α' <Γης Περιόδου· 

» . . . Άσκαλωναϊοι . . . ) καΐ ή μεν πόλις, ού πρώτον φασι τά κρόμμυα 
γενέσθαι.« 

5 Kai κατά τήν 'Αλεξανδρέων συνήθειαν Άσκαλωναϊα κεράμια. 

Β 
286 (18) "Ασδυνις · νήσος κατά τήν Μοιρίδος λίμνη ν. Εύδοξος 

δευτέρφ · 
»Κατελαμβάνοντο έν Άσδύνει τ ή νήσω.« 

ίο Ό νησιώτης Άσδυνίτης ώς Μεμφίτης. 

287 (65) SCHOL. ΗΟΜ. δ 477 (unde E U ST. In Horn. p. 1505, 60 ss.) 
Πολλών λεγομένων περί της τοΰ Νείλου αναβάσεως πρώτος Όμηρος 
τήν άληθεστάτην αΐτίαν είπε δ ι ι π ε τ ή προσαγορεύσας αυτόν, διότι 
πληρούται έκ τών έν ΑΪΘιοπία γινομένων άδιαλείπτων του θέρους και 

15 σφοδρών θετών, ώς και 'Αριστοτέλης καΐ Εΰδοξος πεπύσθαι ταΰτα 
φάσκοντες άπό τών έν Αίγύπτω ίερέων. Cf. ARSTT. Meteor. I 349a 4 
Γίνεται δέ καΐ περί τήν 'Αραβίαν καΐ τήν ΑΙΘιοπία ν του θέρους τά ΰδατα 
καΐ οϋ του χειμώνος, καΐ ταΰτα ραγδαία, καΐ της αυτής ήμέρας πολλάκις, 
διά τήν αύτήν α!τ ίαν τ α χ ύ γ ά ρ ψύχεται τ η άντιπεριστάσει, ή γίνεται 

20 διά τό άλεεινήν είναι τήν χώραν Ισχυρώς. 

288 (64) ΑΕΤ. Placit. IV 1 7 ρ. 386 Diels ap. PLUT. Placit. IV 1 et 
GALEN. Philos. hist. 23 Ευδοξος τούς ιερείς φησι λέγειν τά όμβρια τών 
υδάτων κατά τήν άντιπερίστασιν τών ώρών· όταν γάρ ήμϊν ή Θέρος 
τοις ΰπό τόν Θερινόν τροπικόν οίκοΰσι, τότε τοις Οπό τόν χειμερινόν 

25 τροπικόν άντοίκοις χειμών έστιν, έξ ών τό πλημμυροϋν ύδωρ καταρ-
ρήγνυται. 

286 <Das Volk der Askalonäer ...> und einerseits die Stadt, von wo 
die Zwiebeln zuerst kamen, wie man erzählt . . . 

Aus Buch II 
286 Sie wurden auf der Insel Asdynis gefangen. 
287 Eudoxos habe von den ägyptischen Priestern f289 § 1 aus Memphis) 

erfahren, der Nil werde von den im Sommer in Äthiopien unaufhörlich und 
heftig niederfallenden Regen gefüllt. 288 Dies geschehe der Rückwirkung 
der Jahreszeiten gemäß; denn, wenn bei uns Bewohnern der Gegenden unter 
der Sommerwende Sommer herrscht, herrscht zu gleicher Zeit Winter bei den 
Gegenbewohnern unter der Winterwende, aus deren Gegend sich das überflutende 
Wasser herabstürzt. 

2 lacunam agnovit Meineke 7 "Ασδυνις Lentz: Άσδύνΐζ codd. 14 έκ pleri-
que codd.: ά π ό duo codd. unde Eust . 23 κατά Plut . : καΐ Galen, γάρ Plut . : π α ρ ' 
Galen. 25 πλημμυρούν Galen, de quo verbo cf. Plut . De Isid. 38 δτι πλημμνρεΤ 
NeTAos: πλημμΰρον Plut. 
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289 DIOD. SIC. I 4 0 1 Των δ' έν Μέμφει τινές φιλοσόφων έπεχείρησαν αίτίαν 
φέρειν της πληρώσεως άνεξέλεγκτον μάλλον ή πιθανην, ή πολλοί συγκατατέθεινται. 
2 Διαιρούμενοι γάρ τήν γη ν είς τρία μέρη φασίν ύπάρχειν ευ μέν τό κατά την ημετέρα ν 
οίκουμένην, ετερον δέ τό τούτοις τοις τόποις άντιπεπονθός ταΐς ώραις, τό δέ τρίτον 

5 μεταξύ μέν κεΐσθαι τούτων, ύπάρχειν δέ δια καύμα άοίκητον. 3 ΕΙ μέν ούν ό Νείλος 
άνέβαινε κατά τόν τού χειμώνος καιρόν, δήλον (άν) ύπήρχεν ώς έκ της καθ' ή μας ζώνης 
λαμβάνει τήν έπίρρυσιν δια τό περί τούτους τούς καιρούς μάλιστα γίνεσθαι παρ' ήμϊν 
τάς έπομβρίας· έπεί δέ τούναντίον περί τό θέρος πληρούται, πιθανόν είναι κατά τούς 
άντικειμένους τόπους γεννασθαι τούς χειμώνας, καΐ τό πλεονάζον τών κατ ' έκείνους 

10 τούς τόπους ύδάτων είς τήν καθ' ήμδς οίκουμένην φέρεσθαι. 4 Διό καΐ πρός τάς πηγάς 
τοϋ Νείλου μηδένα δύνασθαι παρελθεΤν, ώς αν έκ της έναντίας ζώνης διά της άοικήτου 
φερομένου τοΰ ποταμού. ΜαρτυρεΤν δέ τούτοις καΐ τήν ύπερβολήν της γλυκύτητος τού 
κατά τόν Νεΐλον ύδατος· διά γάρ της κατακεκαυμένης αύτόν φέοντα καθέψεσθαι, καΐ 
διά τούτο γλυκύτατου είναι πάντων των ποταμών, δτε φύσει τοΰ πνρώδους πδν τό 

15 ύγρόν άπογλυκαίνοντος. 

290 PLUT. De Isid. et Osirid. 12 Της 'Ρέας φασί κρύφα τω Κρόνω συγγενομένης 
αίσθόμενον έπαράσασθα» τόν Ήλιον αύτη μήτε μηνΐ μήτ' ένισυτω τεκεϊν έρώντα δέ 
τόν Έρμήν της θεού συνελθεϊν, είτα παίξαντα πέττια πρός τήν Σελήνην καΐ άφελόντα 
τών φώτων έκάστου τό έβδομηκοστόν, Ικ πάντων ήμέρας πέντε συνελεϊν καΐ ταϊς έξή-

20 κοντά καΐ τριακοσίαις έπαγαγεϊν, &ς νΰν έπαγομένας ΑΙγύπτιοι καλούσι καΐ τών θεών 
γενεθλίους δγουσι. Tfj μέν πρώτη τόν "Όσιριν γενέσθαι, καΐ φωνήν αύτφ τεχθέντι συν-
εκπεσεΐν, ώς άπάντων κύριος είς φώς πρόεισιν Τη δέ δευτέρα τόν Άρούηριν (δν 
Απόλλωνα, δν καΐ πρεσβύτερον 'Ούρον ενιοι καλοΰσι) · τή τρίτη δέ Τυφώνα μή καιρώ 
μηδέ κατά χώραν, άλλ' άναρρή ξαντα πληγή διά της πλευράς έξαλέσθαι· τετάρτη δέ 

25 τήν Ίσιν έν πανύγροις γενέσθαι · τή δέ πέμπτη Νέφθυν (ή ν καΐ Τελευτή ν καΐ Άφροδίτην, 

289 § 4 Da nun der Strom, durch die — wegen der Hitze 2) — unbewohnbare Zone 
fließt, könne niemand bis zu seinen Quellen gelangen. Daß es so sei, dafür spreche ferner 
die außerordentliche Süße des Nilwassers; indem der Fluß nämlich durch die verbrannte 
Zone fließt, siedet er und deshalb ist er der süßeste aller Flüsse, da das Feurige naturgemäß 
alles Flüssige versüßt. 

290 Rhea, sagt man, begattete sich heimlich mit Kronos; dies habe Helios bemerkt und 
eine Verwünschung über sie ausgesprochen, daß sie in keinem Monate noch Jahre gebären 
solle. Auch Hermes habe die Göttin geliebt und ihr beigewohnt; als er darauf mit Selene 
Brett gespielt und ihr den 70sten Teil jedes Tages abgewonnen, habe er aus allen diesen 
Teilen fünf ganze Tage gemacht und sie hinter die 360 Tage des Jahres eingeschaltet; 
sie heißen bei den Ägyptern noch jetzt Schalttage und werden als die Geburtstage der Götter 
gefeiert. A m ersten sei Osiris geboren und zugleich habe sich eine Stimme vernehmen lassen, 
daß der Herr aller Dinge an das Licht trete. ... Am zweiten Tage sei Arueris geboren; 
am dritten Typhon, aber nicht zeit- und ortsgemäß, sondern die Weiche durchbrechend sei 
er seitwärts herausgesprungen: am vierten sei Isis im ganz Feuchten geboren; am fünften 
Nephthys. Osiris und Arueris sollen von Helios stammen, Isis von Hermes, Typhon und 

6 αν add. Hertlein: om. codd. 11 παρελθεΐν codd. alterius classis: προσελθεΐν 
alteri codd. 19 έβδομηκοστόν codd.: έβδ. (δεύτερον) Scaliger 20 έπαγαγεϊν 
Reiske: Ιπάγειν codd. 22 άπάντων codd.: ό πάντων Reiske 23 δν ante καΐ 
del. Wyttenbach 24 έξαλέσθαι Reiske: έξάλλεσθαι codd. 
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ένιοι δέ κσΐ Νίκην όνομάζουσιν). Είναι δέ τόν μέν "Οσιριν έξ 'Ηλίου καΐ τόν Άρούηριν, 
έκ δ' 'Ερμού τήν Ίσιν, έκ δέ τού Κρόνου τόν Τυφώνα καΐ τήν Νέφθυν, διό καΐ τήν 
τρίτην των έπαγομένων άποφράδα νομίζοντες οΐ βασιλείς ουκ έχρημάτιζον οϋδ' έθερά-
πευον αυτούς μέχρι νυκτός. Γήμασθαι δέ τω Τυφώνι τήν Νέφθυν, Τ1σιν δέ καΐ "Οσιριν 

5 έρώντας άλλήλων καΐ πρίν ή γενέσθαι κατά γαστρός ϋττό σκότω συνεΐναι. ("Ενιοι δέ 
φασι καΐ τόν Άρούηριν ούτω γεγονέναι καΐ καλείσθαι πρεσβύτερον 'ίΟρον ütt' ΑΙ-
γυπτίων, 'Απόλλωνα δ' ύφ' "Ελλήνων.) 

13 Βασιλεύοντα δ' "Οσιριν Αιγυπτίου; μέν εύθύς άπορου βίου καΐ θηριώδους άπαλ-
λάξαι, καρπούς τε δείξαντα καί νόμους θέμενον αύτοϊς καί Θεούς διδάξαντα τ ιμδν 

10 ύστερον δέ γήν πδσαν ήμερούμενον έπελθεΐν, έλάχιστα μέν όπλων δεηθέντα, πειθοΐ δέ 
τούς πλείστους καΐ λόγω μετ' φδής πάσης καΐ μουσικής θελγομένους προσαγόμενον· 
δθεν Έλλησι δόξαι Διονύσω τόν αυτόν είναι. Τυφώνα δ' άπόντος μέν ούδέν νεωτερίζειν, 
διά τό τήν Τ1σιν εύ μάλα φυλάττεσθαι καΐ προσέχειν έγκρατώς Ιχουσαν, έπανελθόντι 
δέ δόλον μηχανδσθαι, συνωμότας άνδρας έβδομήκοντα καί δύο πεποιημένον καΐ συνεργόν 

15 ϋχοντα βασίλισσαν έξ Αίθιοπίας παροϋσαν, ην όνομάζουσιν Άσώ. Του δ' Όσίριδος 
έκμετρησάμενον λάθρα τό σώμα καΐ κατασκευάσαντα πρός τό μέγεθος λάρνακα καλήν 
καΐ κεκοσμημένην περιττώς είσενεγκεϊν είς τό συμπόσιον. Ήσθέντων δέ τη όψει καΐ 
Θαυμασάντων, ύποσχέσθαι τόν Τυφώνα μετά παιδιδς, δς αν έγκατακλεισθείς έξισωθή, 
διδόναι δώρον αύτφ τήν λάρνακα. Πειρωμένων δέ πάντων καθ' έκαστον, ώς ούδεϊς 

20 Ινήρμοττεν, έμβάντα τόν "Οσιριν κατακλιθήναι. Τούς δέ συνόντας έπιδραμόντας 

Nephthys aber von Kronos. Daher galt der dritte Schalttag den Königen für einen Un-
glückstag und sie taten an ihm weder etwas für die Geschäfte noch für die eigene Pflege bis 
zur Nachtzeit. Den Typhon soll die Nephthys geheiratet haben. Isis und Osiris aber, die 
einander liebten, vermischten sich noch vor der Geburt im Mutterleibe in der Dunkelheit. 

Als Osiris zur Regierung kam, änderte er alsbald die ärmliche und rohe Lebensweise 
der Ägypter, führte den Bau der Feldfrüchte ein, gab ihnen Gesetze und lehrte sie die Götter 
ehren. Später durchzog er alles Land, um es zu entwildern, kaum der Waffen bedürfend, 
sondern durch Überredung und Lehre, durch alle Arten Gesang und Musik zauberisch die 
Meisten gewinnend, weshalb er bei den Hellenen für denselben wie Dionysos gelte. Während 
seiner Abwesenheit unternahm Typhon keine Neuerung, weil Isis, die die Macht hatte, 
gar sehr auf ihrer Hut war und aufpaßte. Bei seiner Rückkunft aber stellte er ihm mit 
List nach, wobei er 72 Männer zu Mitverschworenen machte und zur Helferin eine aus 
Äthiopien anwesende Königin namens Α so hatte. Er nahm heimlich das Maß von des 
Osiris Körper, verfertigte nach dieser Größe eine schöne reichgeschmückte Lade und brachte 
sie zum Gastmahl. Als alle sich über den bewundernswerten Anblick freuten, versprach 
Typhon, wie im Scherz, die Lade dem zum Geschenk, der darin eingeschlossen sie genau 
ausfüllen würde. Alle nach der Reihe versuchten es, aber keiner wollte passen, bis zuletzt 
Osiris selbst hineinstieg und sich niederlegte. Da liefen die Gesellen hinzu, warfen den 
Deckel darauf, verschlossen die Lade zum Teil von außen mit Nägeln, vergossen sie zum 

3 (καΐ τήν πέμπτην) post τρίτην add. Reiske 4 γήμασθαι Xylander: τιμδσθαι 
codd. 9 διδάξαντα Markland: δείξαντα codd. 18 έγκατακλεισθείς codd.: έγκα-
τακλιθείς Markland έξισωθη Bernardakis: έξισωθείη codd. 20 συνόντας codd.: 
συνωμότας Markland 
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έπιρρϊψαι τό πώμα καΐ τά μέν γόμφοι? καταλαβόντα; έξωθεν, των δέ θερμοϋ μολίβδου 
καταχεαμένου;, έπΐ τόν ποταμών έξενεγκείν καΐ μεθεϊναι διά τοΰ Τανιτικοΰ στόματος 
εΐζ τήν θάλασσαν, δ διά τούτο μισητόν ετι νΰν καΐ κατάπτυστον όνομάζειν ΑΙγυπτίου;. 
Ταύτα δέ πραχθήναι λέγουσιν έβδομη έπΐ δέκα μηνό; Ά6ύρ, έν φ τόν Σκορπίον ό ήλιο; 

5 διέξεισιν, όγδοο ν Ιτο; καΐ είκοστόν έκεϊνο βασιλεύοντο; Όσίριδο; . ("Ενιοι δέ βεβιωκέναι 
φασίν αΟτόν, ού βεβασιλευκέναι χρόνο ν τοσούτον.) 

14 . . . Τήν δ' τΙσιν αίσθομένην κείρασθαι μέν ένταΰθα των πλοκάμων Ινα καΐ πένθι-
μο ν στολήν άναλαβείν, όπου τ η πόλει μέχρι νΰν όνομα Κοπτώ, (έτεροι δέ τοΰνομα 
σημαΐνειν οίονται στέρησιν τό γάρ άποστερεΐν κόπτειν λέγουσι,) πλανωμένην δέ 

10 πάντη καΐ άποροΰσαν ούδένα προσελθεΐν άπροσαύδητον, άλλά καΐ παιδαρίοι; σνντυ-
χοϋσαν έρωτδν περί -rfjs λάρνακο;. Τά δέ τυχεϊν έωρακότα καΐ φράσαι τό στόμα, δι' 
ου τό άγγεϊον ot φίλοι τοΰ Τυφώνο; εϊς τήν θάλασσαν εωσαν. Έκ τούτου τά παιδάρια 
μαντικήν δύναμιν έχε ι ν οϊεσθαι τού; ΑΙγυτττίουζ, καΐ μάλιστα τα ΐ ; τούτων όττεύεσθαι 
κληδόσι παιζόντων έν Ιεροί; καΐ φθεγγομένων δ τι αν τύχωσι. Αίσθομένην δέ τ η άδελφή 

15 έρώντα συγγεγονέναι δΓ άγνοιαν ώς έαυτη τόν "Οσιριν, καΐ τεκμήριον Ιδούσαν τόν 
μελιλώτινον στέφανον, δν έκεϊνο; παρά τ η Νέφθυι κατέλιπε, τό παιδίον ζητείν — έκθεΐναι 
γάρ εύθύ; τεκούσαν διά φόβον τού Τυφώνος — · εύρεθέν (δέ) χαλεπώ; καΐ μόγι;, κυνών 
έπαγόντων τήν τ1σιν, έκτραφήναι καΐ γενέσθαι φύλακα καΐ όπαδόν αύτη ς, "Ανουβιν 
προσαγορευθέντα, καΐ λεγόμενον τού; θεού; φρουρείν, ώσπερ ol κύνες τού; άνθρώπου;. 

Teil mit heißem Blei, trugen sie an den Fluß hinaus und entsandten sie durch die Tani-
tische Mündung ins Meer. Daher ist diese Mündung noch jetzt den Ägyptern verhaßt und 
wird nur mit Abscheu genannt. Dies soll am Ilten des Monats Athyr geschehen sein, in 
welchem die Sonne den Skorpion durchläuft. 

Als aber Isis die Nachricht erhielt, schor sie an dem Orte eine ihrer Locken und legte 
Trauerkleider an, wo die Stadt bis auf den heutigen Tag Kopto heißt. Sie irrte nun überall 
hilflos umher und kam zu niemanden, ohne ihn anzureden. Auch selbst einige Kinder-
chen, die sie traf, fragte sie nach der Lade. Die hatten sie zufällig gesehen und nannten ihr 
die Mündung, durch welche die Freunde des Typhon das Gefäß ins Meer hinabgestoßen 
hatten. Daher schreiben die Ägypter den kleinen Kindern eine wahrsagende Kraft zu und 
nehmen als Vorzeichen besonders die Ausrufe, die sie beim Spielen in den Tempeln zufällig 
hören lassen. Als darauf Isis erfuhr, daß unbewußt Osiris ihrer Schwester, als wäre es 
Isis selbst, in Liebe beigewohnt, und als sie zum Zeichen den Kranz von Honigklee er-
blickte, den jener bei der Nephthys zurückgelassen, so suchte sie das dieser Verbindung 
entsprossene Kindchen: denn die Mutter hatte es gleich nach der Geburt aus Furcht vor 
Typhon ausgesetzt. Mit Mühe und Not fand sie es, indem sie von Hunden geleitet wurde, 
und nährte es auf. Es ward der Wächter und Gefährte der Isis und erhielt den Namen 
Anubis. Dieser soll ebenso für die Götter wachen, wie die Hunde für die Menschen. 

1 έπιρρϊψαι Wyttenbach: έπιρρήξαι codd. (ήξ in ras. unus) θερμοϋ μολΙβδου 
codd.: θερμόν μόλιβδον Squire 2 καταχεαμένου; Bentley: -μένων codd. Τανι-
τικοΟ Xylander: Ταναϊτικοϋ codd. (Ταναϊκού unus Τανικοΰ m. sec. in alio) 3 έτι 
Squire: έστι codd. 5 έκεϊνο Xylander: έκείνου codd. 7 κείρασθαι Herwerden: κεί-
ρεσθαι codd. 11 δέ τυχεϊν Baxter: δ' Ιτυχεν codd. 15 έρώντα cod. Ε post corr. 
(έρώντα; codd.): del. propter hiatum Strijd "Οσιριν Aid.: Iptv codd. Ιδούσαν τόν 
μελ. Xylander: Ιδοϋσα τόν μέν λάτινον codd. 16 τ η Νέφθυι Reiske: τήν Νέφθυν 
codd. έκθεΐναι Xylander: έκεΐνον codd. 17 ^δέ> Squire: om. codd. 
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15 Έκ δέ τούτου ττυθέσθαι ττερί της λάρνακος, ώς προς τήυ Βύβλου χώραν νπτό 
της θαλάττης έκκυμαυθεΐσαυ αύτη ν έρείκ-η τινί μαλθακώς 6 κλύδωυ προσέμιξευ· ή δ' 
έρείκη κάλλιστου Ιρυος άλίγω χρόνω καΐ μέγιστου άναδραμούσα ττεριέτττυξε καΐ περιέφυ 
καΐ άττέκρυψευ έυτός έαυτής· θαυμάσας δ' ό βασιλεύς τοΰ φυτού τό μέγεθος καΐ περι-

5 τΕμών τόν περιέχοντα τήν σορόν ούχ όρωμένην κορμόν ερεισμα της στέγης ύττέστησε. 
ΤαΟτά τε πνεύματί φασι δαιμονίω φήμης πυθομένην τήν Τ1σιν είς Βύβλου άφικέσθαι, καΐ 
καθίσασαν έττΐ κρήνης ταπεινήν καΐ δεδακρυμένην άλλω μέν μηδενΐ προσδιαλέγεσθαι, 
της δέ βασιλίδος τάς θεραπαινίδας άσπάζεσθαι καΐ φιλοφρονεΐσθαι τήν τε κόμην παρα-
πλέκουσαυ αύτών καΐ τω χρωτΐ Θαυμαστή ν εύωδίαν έπιπυέουσαυ άφ' έαυτης. Ίδούσης 

10 δέ της βασιλίδος τάς θεραπαιυίδας, ίμερον έμπεσεΐν της ξένης των τε τριχών τοΰ τε 
χρωτός άμβροσίαυ πυέουτος· ούτω δέ μεταπεμφθεϊσαυ καΐ γενομένη ν συνήθη ποιήσα-
σθαι τού παιδίου τίτθηυ . . . 

16 Τρέφειν δέ τήν "Ισιν άντί μαστού τόν δάκτυλου είς τό στόμα τού παιδίου διδοΰσαυ, 
νύκτωρ δέ περικάειυ τά Θνητά τού σώματος· αύτήυ δέ γενομένην χελιδόνα τη κίονι 

15 περιττέτεσθαι καΐ θρηνεΐν, 5χρι ού τήυ βασίλισσαν παραφυλάξασαυ καΐ έγκραγοϋσαν, 
ώς είδε ττερτκαόμενον τά βρέφος, άφελέσθαι τήν άθαυασίαυ αύτού. Τήυ δέ θεάυ φαυεράν 
γενομέυηυ αΐτήσασθαι τήν κίονα της στέγης· ύφελούσαν δέ βαστά περικόψαι τήν 
έρείκηυ, είτα ταύτην μέν όθόυη περικαλύψασαυ καΐ μύρου καταχεαμέυηυ έγχειρίσαι 
τοίς βασιλεύσι, καΐ υΰυ έτι σέβεσθαι Βυβλίους τό ξύλου έυ Ιερω κείμενον "Ισιδος. Τη δέ 

20 σορφ περιπεσείν καΐ κωκύσαι τηλικούτου, ώστε τώυ παίδων τού βασιλέως τόν νεώ-

Über die Lade erfuhr Isis ferner, daß dieselbe in der Gegend von Byblos durch die 
Meereswellen ans Land gespült und an einer Erike sanft abgesetzt sei. Die Erike, als 
herrlichster Sproß in kurzer Zeit groß aufgewachsen, umschloß einhüllend die Lade und 
verbarg sie ganz in sich. Der König des Landes bewunderte die Größe des Gewächses, 
schnitt den Teil mit dem ungesehen darin enthaltenen Sarg ab und stellte ihn als Stütze 
unter sein Dach. Dies erfuhr Isis durch einen wunderbaren Hauch des Gerüchtes und kam 
nach Byblos, wo sie sich verweint und in dürftiger Gestalt an eine Quelle setzte und mit 
keinem Menschen sprach. Nur den Mägden der Königin begegnete sie freundlich und lieb-
reich, flocht ihnen das Haar und hauchte ihnen den wunderbaren Wohlgeruch ein, der ihr 
selbst eigen war. Als die Königin ihre Mägde sah, so fühlte sie ein Verlangen nach der 
Fremden, deren Locken und Haut einen ambrosischen Duft verbreiteten, und ließ sie 
holen. Bald wurde sie mit ihr vertraut und machte sie zur Amme ihres Kindleins. 

Isis nährte das Kindlein, indem sie ihm statt der Brust den Finger in den Mund steckte, 
und verbrannte bei Nacht die sterblichen Teile seines Körpers; sie selbst verwandelte sich 
in eine Schwalbe und umflog klagend jene Säule, bis einst die Königin laut aufschrie, als 
sie ihren Säugling in den Flammen sah, und ihm dadurch die Unsterblichkeit entzog. 
Nun offenbarte sich die Göttin und verlangte jene Säule, zog sie leicht unter dem Dache 
weg und schnitt die Erike ringsumher ab. Darauf hüllte sie diese in ein Leinentuch, goß 
Salben darüber und händigte sie den Herrschern ein. Noch jetzt verehren die Byblier das 
im Tempel der Isis liegende Holz. Dann warf sie sich über den Sarg und schluchzte so 
heftig, daß von den Söhnen des Königs der jüngere starb: den älteren nahm sie nebst dem 

1 Βύβλου Bentley: Βύβλου codd. 5 κορμόυ Saumaise: κόλπου codd. της στέγης 
codd.: τή στέγη Madvig 15 έγκραγοϋσαν Estienne (hiatum nota): κεκραγοϋσαυ 
codd. 
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τερον έκθανεΐν, τόν δέ πρεσβύτερον μεθ' έαυτής εχουσαν καΐ τήν σορόν είς ττλοΐον 
ένθεμένην άναχθήναι. Τοϋ δέ Φαίδρου ποταμού πνεύμα τραχύτερον έκθρέψαντος υπό 
τήν εω, βυμωθεΐσαν άναξηρδναι τό ^εϊθρον. 

17 "Οπου δέ πρώτον έρημίας ετυχεν, αύτήν καβ' έαυτήν γενομένην άνοϊξαι τήν 
5 λάρνακα καΐ τ ω προσώπω τά πρόσωπον έπιθεΐσαν άσπάσασθαι καΐ δακρύειν τοϋ δέ 

παιδίου σιωπή προσελβόντος έκ των όπισθεν καΐ καταμανθάνοντος, αίσδομένην μετα-
στραφήναι καΐ δεινόν ύπ ' όργής έμβλέψαι. Τό δέ παιδίον ούκ άνασχέσθαι τό τάρβος, 
άλλ' άποθανεϊν "Εχειν δέ τιμάς δια τήν θεόν δν γ ά ρ φδουσιν ΑΙγύπτιοι παρά τ ά 
συμπόσια Μανέρωτσ, τοΰτον είναι . . . 

10 18 Tfjs δ ' "Ισιδος πρό$ τόν υΐόν *ΐύρον έν Βούτω τρεφόμενον πορευθείσης, τό δ' 
άγγεϊον εκποδών άποθεμένης, Τυφώνα κυνηγετούντα νύκτωρ πρός τήν σελήνην έντυ-
χεϊν αύτω, καΐ τό σώμα γνωρίσαντα διελεϊν εΐξ τεσσαρεσκαίδεκα μέρη καΐ διαρρϊψαι· 
τήν δ' Τ1σιν πυθομένην άναζητεΐν έν βάριδι παπυρίνη τά Ιλη διεκπλέουσαν δθεν ουκ 
άδικεϊσβαι τούς έν παπυρίνοις σκάφεσι πλέοντα; ύπό τών κροκοδείλων, ή φοβουμένων 

15 ή σεβομένων νή Δία τήν θεόν. Έκ τούτου δέ καΐ πολλούς τάφους Όσίριδος έν At-
γ ύ π τ ω λέγεσβαι διά τό προστυγχάνουσαν έκάστω μέρει ταφάς ποιεϊν. 

2 9 1 (60) 21 Ευδοξος δέ, π ο λ λ ώ ν τ ά φ ω ν έν Αίγύτττω λ ε γ ο -
μένων, έν Βουσίριδι τ ό σ ώ μ α κεϊσθαι· και γ ά ρ π α τ ρ ί δ α τ α ύ τ η ν γ ε γ ο ν έ ν α ι 
τ ο ϋ Ό σ ί ρ ι δ ο ς - ούκέτι μέντοι λ ό γ ο υ δεΐσθαι τ ή ν Τ α φ ό σ ι ρ ι ν α ύ τ ό γ ά ρ 

20 φράζειν τ ο ΰ ν ο μ α τ α φ ή ν Ό σ ί ρ ι δ ο ξ . 

Sarge zu sich in ein Schiff und fuhr davon. Als der Fluß Phaidros gegen Tagesanbruch 
einen rauheren Wind erzeugte, ließ sie zürnend sein Bett vertrocknen. 

Sobald sie in die Einsamkeit gelangte und mit sich allein war, öffnete sie die Lade, legte 
ihr Gesicht an das des Toten und küßte es weinend. Da der Knabe stillschweigend von 
hinten herbei kam und sah was vorging, so wandte sie, dies bemerkend, zornig sich um 
und warf ihm einen so fürchterlichen Blick zu, daß er den Schreck nicht ertrug, sondern 
starb. Ihm wird um der Göttin willen Verehrung erwiesen; denn er soll der Maneros sein, 
den die Ägypter bei ihren Gastmählern besingen. 

Als aber Isis zu ihrem Sohne Horos, der in Butos erzogen wurde, reiste, setzte sie das 
Gefäß mit dem Osirisleibe beiseite; Typhon in der Nacht beim Mondscheine jagend traf 
darauf, erkannte den Körper, zerriß ihn in 14 Teile und streute sie umher. Sobald Isis 
dies erfahren, suchte sie die einzelnen Teile wieder zusammen, indem sie auf einem Nachen 
von Papyrus die Sümpfe durchschiffte. Deshalb sollen die in solchen Fahrzeugen Schiffen-
den von den Krokodilen, sei es aus Scheu, sei es aus Ehrfurcht vor der Göttin, nicht verletzt 
werden. Aus diesem Grunde nennt man auch so viele Osirisgräber in Ägypten, weil Isis 
da, wo sie auf jeden einzelnen Teil traf, ein Grab errichtete. 

291 Eudoxos behauptet, wenngleich viele Osirisgräber in Ägypten genannt 
würden, so liege doch der Körper in Busiris, denn dies sei die Vaterstadt des 
Osiris. Bei Taphosiris jedoch wäre keine Rechtfertigung mehr nötig; denn der 
Name selbst bedeute Grab des Osiris. 

1 έκθανεΐν Reiske: ένθανείν codd. 13 τά ?λη ed. Basil.: τ ά δ' Ιλη codd. 
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292 18 Μόνον δέ των μερών τοΰ ΌσΙριδος τήν "Ισιν ούχ εϋρεϊν τό αΐδοϊον 
εύθύς γάρ ε!ς τόν ποταμόν ^ιφηναι καΐ γεύσασθαι τόν τε λεπιδωτόν αύτοΟ καΐ τόν 
φάγρον καΐ τόν όξύρυγχον, ούς μάλιστα των Ιχθύων άφοσιοϋσθαι · τήν δ' ΤΙσιν άντ' 
έκείνου μίμημα ποιησαμένην καθιερωσαι τόν φαλλόν, φ καΐ νϋν έορτάζειν τούζ Ai-

5 γυπτίους. 
19 "Επειτα τ ω "60ρω τόν "Οσιριν έξ "Αιδου παραγενόμενον διαπονεϊν έττΐ τήν 

μάχην καΐ άσχεϊν. Είτα διερωτήσαι »τί κάλλιστον ήγείται« · τοΰ δέ φήσαντος »τό ττατρϊ 
καΐ μητρί τιμωρεΤν κακώς παθοΰσιν«, δεύτερον έρέσθαι »τί χρησιμώτατον οίεται ζφον 
είς μάχην έξιούσι«· τοΰ δ ' "Ούρου »ΐππον« είπόντος, έπιθαυμάσαι καΐ διαπορήσαι, 

10 »πώς ού λέοντα μάλλον άλλ' ΐτπτον είπεν«. Είπεϊν οΰν τόν Τ63ρου ώς »λέων μέν ώφέλιμον 
έπιδεομένω βοηθείας, Ιππος δέ φεύγοντα διασπάσαι καΐ καταναλώσαι τόν πολέμιον.« 
Άκούσαντ' οΰν ήσθήναι τόν "Οσιριν, ώς Ικανώς παρασκευασαμένου τοΰ "Ούρου. 
(Λέγεται δ' ότι, πολλών μετατιθεμένων άεΐ πρός τόν Τ6ύρον, καΐ ή παλλακή τοΰ 
Τυφώνος άφίκετο θούηρις· όφις δέ τ ι ; έτηδιώκων αύτήν ύπό των περί τόν *6ύρον κατ-

15 εκόπη, καΐ νΰν δια τοΰτο σχοινίον τι προβάλλοντες είς μέσον κατακόπτουσι.) Τήν μέν 
οΰν μάχην έπΐ πολλάς ή μέρας γενέσθαι καΐ κρατήσαι τόν Τ6ΰρον· τόν Τυφώνα δέ τήν 
"Ισιν δεδεμένον παραλαβοΰσαν ούκ άνελεΐν, άλλά καΐ λΰσαι καΐ μεθεΐναι · τόν δ' Τ6ύρον 
ού μετρίως ένεγκεϊν, άλλ' έπιβαλόντα τ η μητρί τάς χείρας άποσπάσαι της κεφαλής τό 
βασίλειον- 'Ερμήν δέ περιθεΐναι βούκρανον αύτη κράνος. Τοΰ δέ Τυφώνος δίκην τ ω 

20 "(Opcp νοθείας λαχόντος, βοηθήσαντος δέ τοΰ "Ερμοΰ, καΐ τόν Τ6ύρον ύπό των θεών 
γνήσιον κριθήναι, τόν δέ Τυφώνα δυσίν άλλαις μάχαις καταπολεμηθήναι. Τήν δ' Ίσιν 

292 Von den Teilen des Osiris konnte Isis das Schamglied allein nicht auffinden: 
denn dies wurde gleich in den Fluß geworfen und von dem Lepidotos, dem Phagros und dem 
Oxyrynchos verzehrt, welche unter allen Fischen am meisten verabscheut werden. An seiner 
Statt machte Isis eine Nachbildung und weihte den Phallos, den auch noch jetzt die Ägy pter 
feiern. 

Darauf kam Osiris aus der Unterwelt zu Horos, um ihn zum Kampfe zu rüsten und 
einzuüben. Dann fragte er ihn, was er für das Schönste erachte. Horos antwortete; »die 
dem Vater und der Mutter wiederfahrene Unbill zu rächen«. Jener fragte zum andern Mal, 
»welches Tier ihn am nützlichsten dünke für die zum Kampfe Ausziehenden.« Als Horos 
das Pferd nannte, wunderte sich jener und forschte weiter, »warum er nicht vielmehr den 
Löwen als das Pferd genannt.« Horos erwiderte, »der Löwe sei zwar nützlich für den, welcher 
der Hilfe bedürfe, das Pferd aber diene zur Verfolgung der Fliehenden und zur Vernich-
tung des Feindes.« Osiris freute sich, als er dies hörte, weil ihm nun Horos hinlänglich 
zum Kampf gerüstet schien. Der Kampf nun währte viele Tage und Horos siegte; Isis aber, 
welcher der gefesselte Typhon übergeben wurde, tötete diesen nicht, sondern löste und entließ 
ihn. Dies ertrug Horos nicht mit Gleichmut; er legte sogar Hand an seine Mutter und riß 
ihr die Krone vom Haupt, Hermes aber setzte ihr einen kuhköpfigen Helm auf. Als Typhon 
darauf ölen Horos wegen unehelicher Geburt verklagte, so wurde, allerdings mit Hilfe des 
Hermes, Horos auch von den Göttern als echt anerkannt und Typhon in zwei anderen 

2 εύθύς ed. Aid. altera: εύθύ codd. 3 οΰς ed. Basil.: ώς ούς codd. 4 φαλλόν ed. 
Aid. altera: φαλόν codd. 6 διαπονεϊν cod. A post corr.: διαπομένειν codd. 7 τό 
Pohlenz: τ φ codd. 8 χρησιμώτατον Emperius: -τερον codd. 20 δέ ante τοΰ 
Έομοΰ et καΐ post eadem del. Reiske: num καΐ post τόν TC0pov transferendum ? 
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έξ Όσίριδος μετά την τελευτήν συγγενομένου τεκεΐν ήλιτόμηνον καΐ ασθενή τοις κά-
τωθεν γυίοις τον Άρποκράτην. 20 Ταύτα σχεδόν έστι τού μύθου τά κεφάλαια των 
δυσφημοτάτων έξαιρεθέντων, οΐόν έστι τ 6 περί τόν 'Ούρου διαμελισμόν καΐ τόν "Ισιδο$ 
άποκεφαλισμόν. 

5 293 (84) 30 Φαίνονται δέ και οί ΓΤυθαγορικοϊ (== P H I L O L A U S 
VS 44 A 14) τόν Τυφώνα δαιμονικήν ηγούμενοι δύναμιν. Λέγουσι γ ά ρ 
έν άρτίω μέτρω εκτω και πεντηκοστφ γεγονέναι Τυφώνα - και πάλιν την 
μεν τοϋ τριγώνου (γωνίαν) "Αιδου και Διονύσου και "Αρεος είναι· τήν 
δέ τοϋ τετραγώνου 'Ρέας και 'Αφροδίτης και Δήμητρος και 'Εστίας και 

ίο "Ηρας- την δέ τοΰ δωδεκαγώνου Διός· τήν δ' έκκαιπεντηκονταγωνίου 
Τυφώνος, ώς Εΰδοξος ίστόρηκεν. 

294 33 ΟΙ δέ σοφώτεροι των Ιερέων οΟ μόνον τόν Νεΐλον "Οσιριν καλοϋσιν 
ούδέ Τυφώνα τήν θάλασσαν, άλλ' "Οσιριν μέν άπλώς άπασαν τήν Ογροττοιόν άρχήν 
και δύναμιν, αΐτίαν γενέσεως καΐ σπέρματος ούσίαν νομ(ζοντες· Τυφώνα δέ παν τό 

15 αύχμηρόν καΐ πυρώδες καΐ ξηραντικόν όλως καΐ πολέμιον τ η ύγρότητι. 

29δ 36 "Αλλος δέ λόγος έστίν Αιγυπτίων, ώς "Αποπις ΉλΙου ών άδελφός 
έπολέμει τ ώ Δι{, τόν δ' "Οσιριν ό Ζευς σνμμαχήσαντα καΐ συγκαταστρεψάμενον αύτω 
τόν ττολέμιον παϊδα θέμενος, Διόνυσον προσηγόρευσεν. Καΐ τούτου δέ τοϋ λόγου τ ό 
μυθώδες ϋστιν άποδείξαι της περί φύσιν άληθείας άπτόμενον. Δία μέν γάρ ΑΙγύπτιοι 

20 τό πνεύμα καλούσιν, φ πολέμιον τό αύχμηρόν καΐ πυρώδες· τούτο δ ' ήλιος μέν ούκ 
εστί, προς δ' ήλιον 2χει τινά συγγένειαν· ή δ' ϋγρότης σβεννύουσα τήν ΰπερβολήν 
της ξηρότητας αύξει καΐ ρώννυσι τάς αναθυμιάσεις, ύφ' ών τό πνεύμα τρέφεται καΐ 
τέθηλεν. 

Schlachten gänzlich überwunden. Endlich gebar Isis vom Osiris, der nach seinem Tode 
ihr beiwohnte, den vorzeitigen und an den unteren Gliedern unkräftigen Harpokrates. 

293 Der Winkel des Sechsundfünfzigecks ist der des Typhon. 

294 Die weiseren Priester nennen nicht nur den Nil Osiris und das Meer Typhon, 
sondern Osiris gilt ihnen geradezu als die ganze befeuchtende Urkraft, indem sie ihn für 
die Ursache der Entstehung und das Wesen des Samens halten. Typhon aber ist ihnen 
alles Trockene, Sengende und gänzlich Ausdörrende, mithin der Feuchtigkeit Feindliche. 

295 Eine andere ägyptische Sage ist die, daß Apopis, des Helios Bruder, den Zeus 
bekämpfte, Zeus aber den Osiris, als dieser sein Bundesgenosse geworden war und ihm 
den Feind überwinden geholfen hatte, an Kindes statt annahm und ihn Dionysos nannte. 
Es läßt sich zeigen, daß der Sinn dieser Erzählung auf einer richtigen Νaturivahrnehmung 
beruht. Zeus nämlich nennen die Ägypter den Lufthauch, dem das Trockene und Sengende 
feindlich ist: dies ist zwar nicht die Sonne selbst, es hat aber einige Verwandtschaft mit ihr. 
Indem nun die Feuchte das Übermaß des Dürren auslöscht, so mehrt und kräftigt sie die 
Dünste, von denen der Lufthauch sich nährt und stärkt. 

1 έξ Όσίριδος ante μετά transp. man. sec. in cod. β: post μετά τήν τελευτήν 
praeb. codd. 7 de εκτω dub. Sieveking: τών 1ξ Holwerda 8 (γωνίαν) Kranz: 
om. codd.; (φύσιν) Baxter 10 δ' έκκαιπ. Xylander (δέ τοΰ έκκαιπ. Reiske) : δ' 
όκτωκαιπ. codd. 19 περί Xylander: παρά codd. 
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296 38 '00s δέ Νεϊλον ΌσΙριδος άττορροήν, ούτως "Ισιδος σώμα γήν Ιχουσι 
καΐ νομίζουσιν ού πδσαν, άλλ' ής ό Νείλος έπιβαίνει σττερμαίνων καϊ μιγνύμενος· έκ 
δέ της συνουσία? ταύτη; γεννώσι τόν *£ύρον. "Εστί δ' *0)ρος ή πάντα σφζουσα και 
τρέφουσα τοΰ περιέχοντος ώρα καΐ κρασις άέρος, δν έν τοις ελεσι τοις περί Βοϋτον ύ π ό 

5 Λητούς τραφήναι λέγουσιν· ή γ ά ρ ύδατώδης καΐ διάβροχος γ ή μάλιστα τάς σβεν-
νυούσας καϊ χαλώσας τήν ξηρότητα καϊ τόν αύχμόν άναθυμιάσεις τιθηνεϊται. Νέφθυν 
δέ καλοΰσι της γης τ ά έσχατα καΐ παρόρια καΐ ψαύοντα της θαλάττης· (διό καΐ τελευ-
ταΐηυ έπονομάζουσι τήν Νέφθυν καΐ Τυφώνι δέ συνοικεϊν λέγουσιν.) "Οταν δ' ύπερ-
βαλών καΐ πλεονάσας ό Νείλος Ιπέκεινα πλησιάση τοις έσχατεύουσι, τοΰτο μϊξιν 

10 Όσίριδος προς Νέφθυν καλοϋσιν, ύ π ό των άναβλαστανόντων φυτών έλεγχομένην· 
ών καΐ τό μελίλωτόν έστιν, ού φησι μύθος άπορρυέντος καΐ άπολειφθέντος αίσθησιυ 
γενέσθαι Τυφώνι της περί τόν γάμον άδικίας. "Οθεν ή μέν Ίσις έτεκε γνησίως τόν 'Ούρον, 
ή δέ Νέφθυς σκότιον τόν "Ανουβιν... 

39 Ή δέ Τυφώνος έπιβουλή καΐ τυραννίς αύχμοϋ δύναμις ήν έπικρατήσαντος καΐ 
15 διαφορήσαντος τήν τε γεννώσαν ύγρότητα τόν Νεϊλον καϊ αΰξουσαν. Ή δέ συνεργός 

αύτού βασιλίς ΑΙΘιόπων αΐνίττεται πνοάς νοτίους έξ ΑΙΘιοπίας· όταν γάρ αύται τών 
έτησίων έπικρατήσωσι τ ά νέφη πρός τήν ΑΙΘιοπίαν έλαυνόντων καϊ κωλύσωσι τούς 
τόν Νεϊλον αύξοντας δμβρους καταρραγήναι, κατέχων ό Τυφών έπιφλέγει, καΐ τότε 
κρατήσας παντάπασι τόν ΝεΤλον είς έναντίον ύ π ' ασθενείας συσταλέντα καϊ ^υέντα 

20 κοίλον καϊ ταπεινόν έξέωσεν είς τήν θάλασσαν. *Η γ ά ρ λεγομένη κάθειρξις είς τόν σορόν 
Όσίριδος ούδέν Ιοικεν άλλ' ή κρύψιν ύδατος καϊ άφανισμόν αΐνίττεσθαι· διό μηνός 

296 Wie der Nil für einen Α usfluß des Osiris gilt, so die Erde für den Körper der Isis; 
doch nicht die ganze Erde, sondern nur soweit der Nil sie befruchtend und sich vermischend 
darübergeht. Aus dieser Verbindung lassen sie den Horos entspringen. Horos aber ist die 
alles erhaltende und ernährende Zeitigung und Mischung des ringsumgebenden Luftkreises; 
er soll in den Sümpfen um Butos von der Leto aufgezogen worden sein, weil die wasserreiche 
und durchfeuchtete Erde am meisten die Ausdünstungen nährt, von denen Trockenheit und 
Dürre gelöscht und gemindert werden. Nephthys nennen sie den äußersten begrenzenden, 
das Meer berührenden Teil der Erde Wenn aber der Nil überflutend und anschwellend 
weiterhin jenen entfernteren Gegenden naht, so heißt dies die Vermischung des Osiris mit 
der Nephthys. Sie wird von den aufsprießenden Pflanzen angezeigt, zu denen auch der 
Honigklee gehört: als dieser abfiel und zurückblieb, so merkte Typhon daran, wie die Fabel 
sagt, die seinem Ehebette widerfahrene Schmach. Darum gebar die Isis den Horos in 
rechtmäßiger Ehe, die Nephthys aber den Anubis in heimlicher 

39 Die Nachstellung und Gewaltherrschaft des Typhon war die Kraft der sen-
genden Dürre, wenn sie die Feuchte, die Erzeugerin und Nährerin des Nil, 
besiegt und verzehrt. Die ihm verbündete Königin der Äthiopen bedeutet die aus 
Äthiopien wehenden südlichen Winde. Sobald diese über die etesischen Winde siegen, 
welche die Wolken gegen Äthiopien hintreiben, mithin die den Nil vermehrenden Regen-
güsse vom Niederfalle abhalten, dann entbrennt mit Macht der dörrende Typhon, dann 
überwindet er gänzlich den Nil, der aus Schwäche in sein Gegenteil zusammengeschrumpft 
dahinzieht, dann treibt er ihn im hohlen und niedrigen Bette bis ins Meer hinaus. Die so-
genannte Einschließung des Osiris in den Sarg soll wohl nichts Anderes andeuten als das 
Versiegen und Verschwinden des Wassers: darum sagen sie, daß Osiris im Monate Athyr 

1 Ιχουσι codd.: λέγουσι Wyt tenbach 2 νομίζουσιν codd.: όνομάζουσιν Mark-
land 7—8 τελευταίην codd.: Τελευτήν Squire (e F 290 § 12) 11 άπολειφθέντος 
codd.: ύπο- Schwartz 19 έναντίον codd.: έαυτόν Bentley 
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Άθύρ άφανισθηναι τόν "Οσιριν λέγουσιν, δτε των έτησίων άπολειπόντων παντά-
πασιν ό μέν Νείλος ύπονοστεί, γυμνοΰται δ' ή χώρα· μηκυνομένης δέ της νυκτός, 
σύξεται τό σκότος, ή δέ τοϋ φωτός μαραίνεται καΐ κρατείται δύναμις, ο! ( δ ' ) Ιερείς 
άλλα τε δρώσι σκυθρωπά καΐ βοϋν διάχρυσον Ιματίω μέλανι βυσσίνω περιβάλλοντες 

5 έττΐ πένθει της θεοΟ δεικνύουσι (βοϋν γαρ "Ισιδος εΙκόνα καΐ γήν νομίζουσιν) επί τέσ-
σαρας ή μέρας άπό της έβδόμης ΙπΙ δέκα έξης. ΚαΙ γάρ τά πενθούμενα τέσσαρα, πρώτον 
μέν ό Νείλος άπολείπων κσΐ ύπονοστών, δεύτερον δέ τά βόρεια πνεύματα κατασβεν-
νύμενα κομιδή των νοτίων έπικρατούντων, τρίτον δέ τό τήν ήμέραν έλάττονα γίγνεσθαι 
της νυκτός, ΙπΙ ττδσι δ' ή της γης άπογύμνωσις άμα τη των φυτών ψιλότητι τηνικαϋτα 

10 φυλλορροούντων. Τη δ' ένάτη έττΐ δέκα νυκτός έπΐ θάλασσαν κατίασι· καΐ τήν Ιεράν 
κίστην ol στολισταΐ καΐ ot Ιερείς έκφέρουσι χρυσοΰν έντός εχουσαν Ktßcimov, είς δ 
ποτίμου λαβόντες ύδατος έγχέουσι, καΐ γίγνεται κραυγή τών παρόντων ώς εύρημένου 
τοϋ Όσίριδος· είτα γήν κάρπιμον φυρώσι τω ΰδατι καΐ συμμίξαντες άρώματα καΐ 
θυμιάματα τών πολυτελών άναπλάττουσι μηνοειδές άγαλμάτιον· καΐ τοϋτο στολίζουσι 

15 καΐ κοσμοϋσιν, έμφαίνοντες δτι γης ούσίαν καΐ ύδατος τούς θεούς τούτους νομίζουσι. 
40 Της δ' "Ισιδος πάλιν άναλαμβανούσης τόν "Οσιριν καΐ αύξανούσης τόν *Όύρον, 

άναθυμιάσεσι καΐ όμίχλαις καΐ νέφεσι βωννύμενον, έκρατήθη μέν, ούκ άνηρέθη δ* ό 
Τυφών. Ού γάρ είασεν ή κυρία της γης θεός άναιρεθηναι παντάπασι τήν άντικειμένην 
τ η ύγρότητι φύσιν, άλλ' έχάλασε καΐ άνηκε βουλομένη διαμένειν τήν κρδσιν· ού γάρ 

20 ήν κόσμον είναι τέλειον, έκλιπόντος καΐ άφανισθέντος τοΰ πυρώδους. Et δέ ταϋτα μή 
λέγεται παρ' αύτοΐς (άττ)εικότως, . . . 

verschwunden sei, wenn beim Aufhören der Elesien der Nil gänzlich zurücktritt und das 
Land entblößt wird. Wenn mit dem Längerwerden der Nacht die Finsternis wächst und 
die Kraft des Lichtes überwältigt dahin schwindet, dann verrichten die Priester manche 
düsteren Gebräuche; unter andern wird vier Tage lang vom 17Un des Monats an eine ver-
goldete Kuh ausgestellt, die mit einem schwarzen Byssosgewande umhüllt ist zur Trauer 
um die Göttin.... Vier Dinge nämlich werden betrauert: zuerst der verschwindende und 
zurücktretende Nil, zweitens die gänzliche Auslöschung und Überwältigung der Nordwinde 
durch die Südwinde, drittens daß der Tag kürzer wird als die Nacht, zu dem A Hem die 
Entblößung des Landes zugleich mit der Kahlheit der Bäume, die sich jetzt entblättern. In 
der Nacht des 19len steigen sie zum Meere hinab; die Stolisten und Priester tragen den 
heiligen Schrein mit dem goldnen Kästchen hinaus, in welches sie trinkbares Wasser gießen, 
wobei die Anwesenden ein Geschrei erheben, als sei Osiris gefunden. Mit diesem Wasser 
mischen sie fruchtbare Erde, tun Spezereien und kostbares Räucherwerk hinzu und machen 
daraus ein mondsichelförmiges Bildchen, das sie ankleiden und schmücken. Hiermit wollen 
sie anzeigen, daß sie jene Götter für das Wesen der Erde und des Wassers halten. 

40 Als Isis den Osiris wiederfand und den Horos auf er zog, der durch Dünste, Nebel 
und Wolken sich kräftigte, wurde Typhon zwar besiegt, aber nicht getötet; denn die Göttin, 
welche die Erde beherrscht, ließ nicht zu, daß die der Feuchte widerstrebende Naturkraft 
gänzlich unterginge, sondern sie löste und entließ sie, weil sie die Mischung erhalten 
wollte; denn die Welt konnte nicht vollständig sein, wenn die sengende Glut aufhörte und 
verschwand. 

3 δ ' add . Wyttenbach: om. codd. 5 γήν codd.: γης Madvig 9 πδσι δ ' Ber-
nardakis: πδσιν codd. 10 κατίασι Baxter: κάτεισι codd. 13 γήν Xylander: τήν 
codd. 19 κρδσιν Xylander: κρίσιν codd. 20 έκλιπόντος Markland: έκλείποντος 
codd. 21 άπεικότως Bentley: είκότως codd. 
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297 (61) 52 Καΐ τήν Τ1σιυ Εΰδοξός φησι βραβεύειν τά ερωτικά. 

298 (63) 64 Άλλα και τον Εύδοξον άπιστοΰντα παύσομευ και 
διαποροΰντα, πώς ούτε Δήμητρι της των έρωτικών επιμελείας μέτεστιν 
αλλ' "Ισιδι · τόν τε Διόνυσον ούτε τόυ Νεΐλον αυξειυ ούτε των τεθνηκότων 

5 άρχειν δυνάμενον. 

299 (62) 62 "Ετι φησί περί του Διός ό Ευδοξος μυθολογεΐν 
ΑΙγυπτίους, ώς των σκελών συμπεφυκότων αΰτώ μή δυνάμενος βαδίζειν 
ύπ' αίσχύνης ερημία διέτριβεν, ή δ' Ίσις διατεμοϋσα καί διαστήσασα 
τά μέρη ταΰτα του σώματος άρτίποδα τήν πορείαν παρέσχε ν. 

ίο 300 (17) 6 ΟΙνον δ' οί μεν έν 'Ηλίου πάλει θεραπεύοντες τόν 
θεόν οϋκ εϊσφέρουσι τό παράπαν εις τό ίερόν, ώς ού προσήκον ημέρας 
πίνειν, του κυρίου και βασιλέως έφορώντος· οί δ' άλλοι χρώνται μέν, 
όλίγω δέ. ΤΤολλάς δ' άοίνους άγυείας εχουσιν, Ιν αίς φιλοσοφοΰντες και 
μανθάνοντες καΐ διδάσκοντες τά θεία διατελουσιν. Οί δέ βασιλείς και 

15 μετρητό ν επινον έκ τών ιερών γραμμάτων, ώς 'Εκαταίος ίστόρηκεν (FGr 
Hist. 264 F 5), ίερεΤς όντες· ήρξαντο δέ πίνειν άπόΨαμμητίχου, πρότερον 
δ' ουκ επινον οίνον οΰδ' εσπενδον ώς φίλιον θεοΐς, άλλ' ώς αίμα τών 
πολεμησάντων ποτέ τοις θεοίς, έξ ών οΐονται πεσόντων καϊ τη γ ή συμ-
μιγέντων άμπέλους γενέσθαι · διό και τό μεθύειν εκφρονας ποιεΐν και παρα-

297 Isis steht den Liebeswerken vor. 
298 Eudoxos ist ungläubig und hat Bedenken, wie es komme, daß Demeter 

den Liebeswerken nicht beistehe, wohl aber Isis, und daß Dionysos nicht im 
Stande sei, den Nil wachsen zu lassen und über die Toten zu herrschen. 

299 Die Ägypter fabeln von Zeus, wie ihm die Schenkel zusammengewachsen 
waren und er nicht gehen konnte; aus Scham verweilte er in der Einsamkeit, 
da kam Isis, schnitt jene Glieder voneinander und trennte sie, wodurch er einen 
ungehinderten Gang erhielt. 

300 Die Priester in Heliopolis bringen durchaus keinen Wein in den Tem-
pel, weil es sich nicht schicke bei Tage zu trinken, da der Herr und König Helios 
zuschaue. Die andern trinken zwar Wein, aber wenig; sie haben viele Fasten, 
bei welchen sie sich des Weines enthalten und fortwährend die göttlichen Dinge 
durchdenken, lernen und lehren. Die Könige, die zugleich Priester waren, tran-
ken [ein nach den heiligen Vorschriften bestimmtes Maß, wie Hekataios er-
zählt;] dies fing aber erst mit Psammetichos an: vorher tranken sie keinen Wein, 
noch spendeten sie ihn als sei er etwas den Göttern Angenehmes, sondern hielten 
ihn für das Blut der einst gegen die Götter Ankämpfenden. Da diese fielen und 
sich mit der Erde vermischten, entstand nach der Sage der Weinstock; deshalb 

4 post Διόνυσον add. Όσίριδι προσομοιοϋσι τόν Schwartz 5 διανοούμενον 
pro δυνάμενον Markland 8 έν ante έρημίςι add. Wyttenbach 11 ή μέρας codd.: 
υπηρέτα; Strijd 16 ήρξαντο emendatio in codd. recensionis Planudeae: ήρξατο 
codd. ceteri 19 άμπέλους m. sec. in cod. α (Planudis): άνθρώπους codd. ττοιεϊν 
Markland: ποιεί codd. 
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πλήγας, δτε δή των προγόνων τοΰ αίματος έμπιπλαμέυους. Ταϋτα μέν 
ουν Ευδοξος έν τ η δευτέρα της Περιόδου λέγεσθαί φησιν ούτως ύπό των 
Ιερέων. 

301 (42) AELIAN. De nat . anim. Χ 16 Εύδοξος δέ φησι φειδομένους 
5 τούς Αιγυπτίους των 0ών μή θύειν αυτάς, έπεί τοΟ σίτου σπαρέντος 

έπάγουσι τάς άγέλας αυτών. Αί δέ πατοΰσι καΐ ές ύγράν τήν γήν ώθοΰ-
σιν, ίνα μείνη έμβιος και μή ύπό τών όρνίθων άναλωθή. 

302 PROCL. In Plat. Tim. comm. I 102 Diehl Et δέ και δ φησιν 
Εΰδοξος άληθές, δτι ΑΙγύπτιοι τον μήνα ένιαυτόν έκάλουν, οΰκ αν ή τών 

ίο πολλών τούτων ένιαυτών άπαρίθμησις εχοι τι Θαυμαστόν. 

Δ 

303 (16) CLEM. ALEX. Protr. V 64 5 Δοκοϋσί μοι πολλοί μάλιστα 
τό ξίφος μόνον πήξαντες έπιθύειν ώς "Αρει - εστι δέ Σκυθών τό τοιούτον, 
καθάπερ Εΰδοξος έν <δ') τής Περιόδου λέγει. 

15 304 (19) STEPH. ΒΥΖ. Ethn. Σ κ υ μ ν ι ά δ α ι · έθνος συν Γέταις. Εύ-
δοξος τετάρτη Γης Περιόδου* 

»Σκυμνιάδαι καΐ Γέται.« 

305 (24) SCHOL. APOLL. RH. Arg. I 922 Μέλας π ό ν τ ο ς ούτω 
λεγόμενος, ώς Ιστορεί Εΰδοξος έν δ ' Γής Περιόδου. "Οπισθεν δέ αύτου 

20 είναι τήν Σαρπηδονίαν πέτραν φησίν. 

macht der Rausch verwirrt und irrsinnig, weil der Trinker sich mit dem Blute 
seiner Vorfahren anfüllt. Dies wird so von den Priestern angegeben. 

301 Die Ägypter schonen die Säue und schlachten sie nicht, da sie sie nach 
der Saat des Korns auf die Felder in Herden führen: diese stampfen das Korn 
ein und treten es in die feuchte Erde, damit es am Leben bleibe und nicht von 
den Vögeln verzehrt werde. 

302 Die Ägypter nannten den Monat Jahr. 

Aus Buch IV 

303 Einem bloß (in die Erde> gesteckten Schwert als dem Ares zu opfern, 
ist den Skythen eigen. 

304 Skymniaden und Geten. 
305—306 Der Golf Melas. Hinter ihm ist der Sarpedonische Felsen. 

14 <S'> Unger: δευτέρφ codd. 16 Περιόδου codd. plerique: Περιόδω cod. Voss. 
19 Περιόδου rec. Lascaris: Περιόδω codd. (δ' om. cod. P) 20 φησίν cod. Ρ: φασ(ν 
cod. L 
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306 (87) STRAß. Geogr. VII fr. 52 ΕΤτ' άκρα Σαρπηδών· είθ' ή 
Χερρόνήσος ή Θρακία καλουμένη, ποιοΰσα τήν τε Προποντίδα καΐ τόν 
Μέλανα κόλπο ν και τόν Έλλήσποντον· άκρα γαρ εκκειται πρός ευρό-
νοτον, συνάπτουσα την Ευρώπη ν προς τήν Άσίαν έπτασταδίω ττορθμω 

5 τ ω κατά "Αβύδου καΐ Σηστόν, εν άριστερα μέν τήν Προποντίδα έχουσα, 
έν δεξιφ δέ τόν Μέλανα κόλπον, καλούμενον ούτως άττό τοΟ Μέλανος 
εκδίδοντος είς αύτόν, καθάπερ 'Ηρόδοτος (VII 58 3) και Εύδοξος. EU ST. 
In Dion. p. 293 Müller Ίστέου δέ ότι καΐ Μέλας ποταμός ού μόνος ούτός 
έστιν (i. e. Arcadicus), αλλά και Θρακικός, έξ ού Μέλας κόλπος όνομά-

ιο ζεται ό περί τήν ΑΙνον. Cf. ib. p. 323 περί όν καΐ ή Αίνος κείται, πόλις 
Αίολική. 

307 (23) STEPH. ΒΥΖ. Ethn. "Αβδηρα- . . . . ΤοΟ »'Αβδηρίτης« 
μέμνηται Εΰδοξος έν τετάρτη Περιόδου και Παυσανίας ς' Περιηγήσεως (VI 
5 4) καΐ 'Ηρόδοτος (VII 120 2) . . . . Πλείστοι δ' Άβδηρΐται υπό των 

15 πινακογράφων άναγράφονται · Νικαίνετος έποποιός καΐ Πρωταγόρας, 
δν Εΰδοξος ίστορεϊ τόν ήσσω καΐ κρείσσω λόγον πεποιηκέναι και τους 
μαθητάς δεδιδαχέναι τόν αύτόν ψέγειν καΐ έπαινεϊν (VS 80 Α 21). Ούτος 
ούν ό Πρωταγόρας καΐ Δημόκριτος Άβδηρΐται. 

308 (22) Σ ι ν τ ί α · πόλις Μακεδονίας προς τ η Θρφκη, ώς Εΰ-
20 δοξος έν τετάρτω Γης Περιόδου. Οϊ ένοικοϋντες Σιντοί όξυτόνως. 

309 (21) Χαλκ ί ς · πόλις Ευβοίας . . . "Εστί καΐ έν "Αθω άλλη 
Χαλκίς, ώς Εΰδοξος τετάρτω · 

»Μετά δέ τόν "Αθω μέχρι Παλλήνης, ή επί θάτερα πεποίηκε κόλπον 
βαθύν και πλατύν, Χαλκίδα έπονομαζόμενον.« 

25 310 (89) Φ λ έ γ ρ α · πόλις Θράκης, ην Εύδοξος μετά ταύτα 
Παλλήνη ν φησϊ κληθήναι. ( = ΤΖΕΤΖ. Schol. in Lycophr. 1404). 

307 Abderit. Abderit war Protagoras, der den schwächeren Ausspruch auch 
zum stärkeren gemacht hat und seine Schüler lehrte, den selben Mann zu tadeln 
und zu loben. 

308 Sintia (eine Stadt in Makedonien gegen Thrakien). 
309 Und nach dem Athos bis zur Pallene, welche auf der anderen Seite 

einen tiefen und breiten Meerbusen bestimmt, genannt Chalkis. 
310 Nach diesen Ereignissen wurde Phlegra Pallene genannt. 

2 καλουμένη Ε suprascripto λεγομένη 13 Περιόδου Berkel: Περιόδων codd. 
16 καΐ ante κρείσσω del. Berkel 17 δεδιδαχέναι Coraes: δεδειχέναι codd. 20 Γηί 
codd. plerique: om. cod. Voss, ένοικοΰντε? codd. plerique: οίκοϋντες cod. Voss, et ed. 
Aldina 26 φησϊ codd. plerique: om. cod. Rehdig. 



F 806—315 113 

< E > 

311 (40) Πλαταιαί · πόλις Βοιωτίας. "Ομηρος ένικώς (Β 504)· 
»οϊ τε Πλάταιαν έχον«, Εΰδοξος δέ <ε'> Γης Περιόδου ττληθυυτικώς · 

»Πλαταιάς δέ διά τό τάφους καΐ τρόπαια άνδρών άγαθών ?χειν των 
την ' Ελλάδα έλευθερωσάντων καΐ τό βασίλειο ν στράτευμα δουλω-
σάντων.« 

S 

312 (29) Κρεμμυών· κώμη Κορίνθου. Εΰδοξος έκτω Γης 
Περιόδου. 

313 (26) Ά ζ α ν ί α · μέρος της 'Αρκαδίας. Λέγεται καΐ Άζηνία· 
Εύδοξος δέ έν έκτη Γης Περιόδου φησίν 

»"Εστί κρήνη της Άζηνίας, ή τούς γευσαμένους του ύδατος ποιεί μηδέ 
τήν όσμήν του {οίνου) άνέχεσθαι, είς ήν λέγουσι Μελάμποδα, δτε τάς 
Προιτίδας έκάθαιρεν, έμβαλεϊν τά άποκαθάρματα.« 

Cf. ΑΤΗ. I I 43 F Φύλαρχος δέ φησιν (FGrHist. 81 F 63) έν Κλεί-
τορι είναι κρήνην άφ' ής τούς πιόντας ούκ άνέχεσθαι τήν τοϋ οίνου 
όδμήν. 

314 (27) PLIN. ΝΗ X X X I 1 6 Vitium, in taedium venire its, qui ex 
Clitorio lacu biberint, ait Eudoxus. 

315 (41) SCHOL. APOLL. RH. Arg. IV 264 (unde SCHOL. AR. 
Nub. 397) Οί Άρκάδες δοκουσι πρό της σελήνης γεγονέναι, ώς καΐ Εύ-
δοξος έν τη Περιόδω. 

Aus Buch V(?) 

311 Und Platää, dadurch daß es die Grabmale und Trophäen der tapfe-
ren Männer hat, die Griechenland befreiten und das königliche Heer be-
zwangen. 

Aus Buch VI 

312 Kremmyon. (Korinthisches Dorf). 
313 Es gibt eine Quelle in der Azenia — bei Klitor (314) —, deren Wir-

kung diese ist, daß diejenigen, welche ihr Wasser versucht haben, nicht ein-
mal den Geruch des Weins ertragen können. Es wird erzählt, daß Melampus 
in diese Quelle das besudelte Abwasser goß, als er die Proitostöchter reinigte. 

315 Die Arkadier glauben, sie seien vor dem Mond ins Dasein getreten. 

3 (ε') suppl. Meineke: om. codd. 8 Κρεμμυών ed. Aid.: Κρομιιυών vel -ύων 
codd. 11 r-ns codd. plerique: τηξ cod. Voss. 13 Ο e x Ath. coni. Xylander: 
OSorros codd. 15 Κλείτορι Casaubon: ΚλΙτ- codd. 18 iis cod. unus: his vel tis 
cett. codd. 
Lasserrc, Eudoxos 8 
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316 (30) STEPH. ΒΥΖ. Ethn. 'Ασίνη· ττόλις Λακωνική άττό 'Ασί-
νης θυγατρός Λακεδαίμονος. Δευτέρα Μεσσήνης τταρά την Λακωνική ν, 
οίκισθεϊσα ύπό Άργ-είων. Τρίτη Κύπρου. Τετάρτη Κιλικίας. Τό έθνικόν 
Άσιναΐος, και Άσινεύς καθώς Εύδοξος έν εκτη Γης Περιόδου. 

5 317 (28) Αίγιον· ττόλις 'Αχαΐας, ώς Εΰδοξος έν εκτη. 

318 (25) ΑΤΗ. VI I 288 C Εΰδοξος δ' έν εκτω Γης Περιόδου 
»γόγγρους δέ« φησιν »πολλούς άνδραχθεΐς έν Σικυώνι άλίσκεσθαι, ών 

ένίους είναι καΐ άμαξιαίους«. 

319 (33) STEPH. ΒΥΖ. Ethn. Φ ε λ ε σ σ α ΐ ο ι · έθνος όμορου τοις 
ίο Όμβρικοΐς προς τη 'lonruyiqc, ώς Εΰδοξος licrco. 

320 (31) Σ κ υ λ λ ή τ ι ο ν πόλις Σικελίας, ώς Εΰδοξος εκτη. 
( = ΤΖΕΤΖ. Schol. in Lycophr. 853). 

321 (32) Ό π ι κ ο ί · έθνος 'Ιταλίας. Εΰδοξος εκτω Γης Περιόδου· 
»Γλώσσας συνέμιξαν.« 

15 322 (34) Ζυγαντίς · πόλις Λιβύης. 'Εκαταίος 'Ασίας περι-
ηγήσει (FGrHist. 1 F 337). ΟΙ πολϊται Ζύγαντες, οΐτινες τά άνθη 
συλλέγοντες μέλι ποιοϋσιν, ώστε μή λείπεσθαι του ύπό των μελισσών 
γινομένου, ώς Εΰδοξος ό Κνίδιος έν Ικτω Γης Περιόδου. Cf. EUST. In 
Dion. p. 357 Müller Είσί δέ καΐ Λίβυες Βύζαντες, καΐ πόλις έκεΐ Βυζάν-

20 τιον· τινές δέ Γύζαντας έκείνους καλοΰσιν. 

323 (35) APOLL. Hist, mirab. 38 Εΰδοξος δέ ό Κνίδιος έν τ φ <ς'> 
Γης Περιόδου φησ'ιν έπΐ πλείστον Λιβύης τι έθνος είναι, δ ύπεράνω Σύρ-

316 Asinäer. 
317 Aegium. (Achaische Stadt). 
318 Von den Seeaalen ferner werden in Sikyon viele gefangen, die einzeln 

die Last eines Mannes ausmachen, einige sogar die eines Wagens. 
319 Phelessäer, ein den Umbrern gegen Iapygia benachbartes Volk. 
320 Skylletion. 
321 Opiker. Sie vermischten ihre Sprache mit der Sprache <der ?>. 
322—323 Libyen wird zum größten Teil von einem Volk bewohnt, das am 

entferntesten über den Syrten und Karthago gegen Osten liegt und Gyzanten 
heißt. Diese Gyzanten wissen aus den gepflückten Blumen, die in ihrem Land 
vorhanden sind, einen Honig zu bereiten, der so reichlich und so gut ist, daß 
er dem Bienenhonig nicht nachsteht. 

4 καθώς Meineke: κακώς ώς codd. 7 δέ cod. A: om. C 11 Σκυλλήτιον pleri-
que codd.: Σκυλλητον unus 20 Γύζαντας cod. C: Ζύγαντας cod. d (quid praebeant 
ceteri incertum habeo) 21 ( ς ' ) Gisinger: ζ 'cod. 22 Γης Keller: της cod. φησΐν 
hrl ττλεϊστον Λιβύης Meursius: ücrnv έττΐ ττδσιν τών έν Λιβύη cod. 
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τεών τε και Καρχηδόνος πρός ανατολάς κείμενον καλείται Γύζαντες· 
οϊτινες τέχνην έπιτηδεύουσιν τά άνθη συλλέγοντες τά έν τοις τόποις 
μέλι ποιείν τοσούτον καΐ τοιούτον, ώστε γίγνεσθαι οίον τό ύπό των 
μελισσών γιγνόμενον. 

5 Ζ 

324 (86) JAMBLICH. Vit. Pythag. 6 Ό δέ Μνήσαρχος συλλογισά-
μενος ότι ουκ αν μη πυθομένω αυτω έχρησέ τι περί τέκνου ό θεός, εί μή 
έξαίρετον προτέρημα έμελλε ττερί αυτόν καΐ θεοδώρητον ώς άληθώς 
εσεσθαι, τότε μέν ευθύς άντΐ Παρθενίδος τήν γυναίκα Πυθαίδα μετωνό-

ιο μασεν άττό του γόνου καΐ της προφητίδος, έν δέ Σιδόνι της Φοινίκης 
άττοτεκούσης αύτής τόν γενόμενον υίόν ΤΤυθα/όραν προσηγόρευσεν, δτι 
άρα ύττό του Πυθίου προηγορεύθη αύτω. 7 Γίαραιτητέοι γάρ ένταΟθα 
Έπιμενίδης καΐ Εύδοξος καΐ Ξενοκράτης (fr. 22 Heinze), ύπονοουντες 
τ η Παρθενίδι τότε μιγήναι τόν 'Απόλλωνα καΐ κύουσαν αύτη ν έκ μή 

15 ούτως έχούσης καταστησαί τε και ττροαγγεϊλαι διά της προφητίδος. 

325 (36) P O R P H . Vit. Pythag. 7 Και ταύτα μέν (sc. Pythagorae 
scientiam) σχεδόν πολλούς έπιγιγνώσκειν διά τό γεγράφθαι έν ύπομνή-
μασι, τά δέ λοιπά των έπιτηδευμάτων ήττον είναι γνώριμα· πλήν 
τοσαύτη γε άγνεία φησΐν Εύδοξος έν τ η έβδομη της Γης Περιόδου κε-

20 χρήσθαι καΐ τ η περί τούς φόνους φυγη και των φονευόντων, ώς μή μόνον 
των έμψύχων άπέχεσθαι, άλλα καΐ μα/είροις καΐ θηράτορσι μηδέποτε 
πλησιάζειν. 

Aus Buch VII 

324 Nachdem nun Mnesarchos überlegt hatte, daß ihm der Gott über das 
Kind nicht unangefragt prophezeit hätte, wenn nicht eine auserlesene und wahr-
haft vom Gott erwiesene Auszeichnung sich an ihm bald offenbaren würde, gab 
er schleunigst seiner Frau Parthenis den neuen Namen Pythais wegen der Er-
zeugung und der Prophetin, und als sie in Sidon in Phönizien einen Sohn 
gebar, nannte er ihn Pythagoras, weil er vom pythischen Gott verkündigt worden 
war. Epimenides, Eudoxos und Xenokrates sind nämlich in diesem Fall zu 
verwerfen, wenn sie annehmen, Apoll habe damals der Parthenis beigewohnt, 
sie schwanger gemacht, als sie es noch nicht war, und ihre Schwangerschaft 
durch die Prophetin verkündigt. 

325 Pythagoras war von einer solchen Unbeflecktheit und vermied so sorg-
fältig jede Beziehung zu Tötung und Tötern, daß er sich nicht nur des Fleisches 
enthielt, sondern auch nie mit Köchen und Jägern verkehrte. 

1 i€ Keller: δέ cod. Καρχηδόνος Meursius: Χαρχη- cod. κείμενον καλείται Leo -
pardi: κείμενοι ol καλούνται cod. 14 Άπόλλω(να) cod. unus: Άπόλλω cett. codd. 

8· 
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326 (37) HARPOCR. Lex. rhet. Λ ι π ά ρ α . Δείναρχος Τυρρηνικφ 
(fr. X I I 3 Baiter-Sauppe). Μία των καλουμένων ΑΙόλου νήσων περί 
τήν Σικελίαν ή Λιπάρα, ώς Ευδοξος ζ ' Περιόδου. 

327 NATAL. COM. Mythol. V I I I 1 0 p. 856 ed. Genev. 1651 Matrem 
Aeolo fuisse Meneclam Hylli Lyparensis filiam memoriae prodidit 
Euthymedes Atheniensis in libra De salsamentis: at Eudoxus Cnidius 
in libro secundo De ambitu terrae Ligyam Actoris Caristii filiam matrem 
Aeoli fuisse maluit. 

Ex Incertis Libris 

328 (6) STRAß. Geogr. X 3 5 Τοιούτος δ' ών "Εφορος (FGrHist. 
70 Τ 18 a) έτέρων όμως κρείττων έστί· καΐ αύτός ό έσττουδασμένως ούτως 
Ιπαινέσας αύτόν Πολύβιος (XXXIV 1,3) καΐ φήσας περί των 'Ελληνι-
κών καλώς μέν Εϋδοξον, κάλλιστα δ' "Εφορον έξηγεϊσθαι περί κτίσεων, 
συγγενειών, μεταναστάσεων, άρχηγετών, ημείς δέ, φησι, τά νυν όντα 
δηλώσομεν καΐ περί θέσεως τόπων καΐ διαστημάτων· τοϋτο γάρ έστιν 
οίκειότοτΓον χωρογραφία. 

329 (77) STRAB. Geogr. XI I 3 42 Εύδοξος δ' όρυκτοΰς Ιχθύς έν 
Παφλαγονία λέγων έν ξηροΐς τόποις ού διορίζει τόν τόπον . . . Sequitur 
Γ 335. 

326 Lipara, eine der sogenannten Aeolusinseln bei Sizilien. 

327 Aeolus war Sohn der Ligya, der Tochter des Karystiers Aktor. 

Aus unbestimmten Büchern 

328 Eudoxos hat die Hellenika, was Gründungen, Verwandtschaften, Völker-
wanderungen und Stammväter betrifft, schön behandelt. 

329—330 In Paphlagonien gibt es an trockenen Stellen vergrabene Fische. 
Sie liegen tief vergraben, sind gut zu essen und zahlreich. Der Ort bekommt 
weder Überschwemmungs- nochZuflußwasser, das die Eier zurücklassen könnte. 

2 ΑΙόλου plerique codd. : ΑΙόλων codd. duo 3 ζ ' plerique codd. : ξη (έν η ' ed. 
Aldina) unus 7 in libro secundo: β' pro ζ ' legit Nata l is Comes 
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830 THEOPHR. fr. 171, 11 Wimmer "Ιδιον δέ τι παρά ταΰτα καΐ λόγου δεόμενον 
τό περί τούς έν Παφλαγονία όρυκτούζ Ιχθύς · όρύττεσθαι γάρ φασιν έκεΐ κατά βάθους 
πλείονος άγαθούς καΐ πολλούς* τόν δέ τόπον οΰτ' έπίκλυσιν ποταμοΰ λαμβάνειν οϋθ' 
ύδατος σύστασιν, άφ' ών δή φαμεν έγκαταλείπεσθαι τά φά καΐ τάς άρχάς της γενέσεως. 

5 Λοιπόν γάρ δή αύτομάτους φύεσθαι. PS. ARSTT. Mir. ausc. 74 ΦασΙ δέ καΐ περί 
Παφλαγονίαν τους όρυκτούς γίνεσθαι Ιχθύς κατά βάθους, τούτους δέ τη άρετή άγαθούς, 
ούτε ύδάτων φανερών πλησίον δντων ούτε ποταμών έπιρρεόντων, άλλ' αύτης ζωο-
γονούσης της γης. 

331 (48) CALL. fr. 407 X I X Pfeiffer (ex A N T I G . Hist . mir. 147) 
ίο Εύδοξου δ' ίστορεΐν τ ή ν μέν έν Καλχηδόνι (sc. κρήνην) κροκοδείλους έν 

α ύ τ η (έχειν) μικρούς, ομοίους τοις έν ΑΙγύ-τττω. Sequitur F 351. 

332 STRAB. Geogr. XII 4 2 Ταύτης (sc. της 'Επικτήτου Φρυγίας) δ' έττΐ μέν τοΰ 
στόματος τοΰ Πόντου Χαλκηδών !δρυται, Μεγαρέων κτίσμα, καΐ κώμη Χρυσόπολις 
καΐ τό Ιερόν τό Χαλκηδόνιον, έχει δ' ή χώρα μικρόν ύπέρ της Θαλάττης κρήνην Άζα-

15 ριτίαν, τρέφουσαν κροκοδείλους μικρούς. STEPH. ΒΥΖ. Ethn. Ζ ά ρ η τ α · κρήνη ύπέρ 
της Καλχηδονίας Θαλάσσης, μικρούς τρέφουσα κροκοδείλους, οϊ καλούνται ζαρήτιοι. 

333 (51) CALL. fr. 407 X X X I V Pfeiffer (ex A N T I G . Hist . mir. 162) 
Λέγειν δέ τόν Εΰδοξον καΐ περί τ ω ν έν τ η Πυθοττόλει φρεάτων, δτι τταρα-
ττλήσιόν τι τ ω Νείλω π ά σ χ ο υ σ ι ν · τ ο ΰ μέν γ ά ρ θέρους ΰιτέρ τ ά χείλη 

20 πληροΰσθαι, τ ο ΰ δέ χειμώνος ούτως ώστε μηδέ βάψαι ράδιον είναι. 
Sequitur F 366. 

834 PS.-ARSTT. Mir. ausc. 64 Περί τήν Άσκανίαν λίμνην Πυθόπολίς έστι κώμη 
άπέχουσα Κίου ώς σταδίους έκατόν εϊκοσι, έν ή τοΰ χειμώνος άναξηραίνεται πάντα 
τά φρέατα ώστε μή ένδέχεσθαι βάψαι τό άγγεϊον, τοΰ δέ θέρους πληρούται Ιως τοΰ 

25 στόματος. 

335 (77) S T R A B . Geogr. X I I 3 42 (post F 329) . . . έν ΰγροΐς δέ περί 
τήν Άσκανίαν λίμνην φησί τήν ϋ π ό Κίω, λ έ γ ω ν ουδέν σαφές. 

331—332 Bei Kalchedon, nicht weit vom Meer, gibt es eine Quelle, die 
Zareta (Zaretia?), welche kleine Krokodile nährt, Zaretier genannt. 

333—334 Im Dorf Pythopolis beim Askaniasee, 120 Stadien von Kios 
entfernt, verhalten sich die Brunnen ungefähr so wie der Nil: im Sommer sind 
sie bis über dem Rand gefüllt, im Winter dagegen so wasserarm, daß man nicht 
einmal das Schöpfgefäß eintauchen kann. 

335 Beim Askaniasee unterhalb Kios gibt es einen Ort, wo im Nassen ver-
grabene Fische zu finden sind. 

10 Καλχηδόνι Holsten: Καρχ- cod. 11 έν αύτη (5χειν) Bentley: έν αύτη cod. 
12—13 τοΰ στόματος ED (antecorr.): τ φ στόματι codd. (et Dpost corr.) 14 μικρόν 
coni. Agallianus scriba codd. * et ζ: μικράν cett. codd. 15 de Άζαριτίαν dub. 
Gisinger: Άζαρητίαν Kramer at potes quoque κρήνην (λεγομένη ν) Ζαρητίαν conji-
cere coll. Steph. Byz. 16 Καλχηδονίας cum Antigono codd. plerique: Χαλκηδονίας 
cum Strabone cod. Voss. 18 Πυθοπόλει Niclas: Μυθ- cod. 22 Πυθόπολις codd. 
plerique: Μυθή- codd. duo 
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336 (78) X I I I 1 4 Ευθύς γάρ έτη των κατά τήν Προποντίδα 
τόπων ό μέν "Ομηρος άπό τοΰ Αίσήπου τήν άρχήυ ποιείται της Τρω-
άδος· Εύδοξος δέ άττό Πριάπου καΐ 'Αρτάκης, του έν τη Κυζικηνών 
νήσω χωρίου άνταίροντος τ ω Πριάπω, συστέλλω υ έπ' ελαττου τούς 
δρους. 

337 (45) ANTIG. Hist. mir. 123 Kod ττολλαχοΰ δέ έοικεν τό τε των 
βαράθρων καλουμένων καΐ χαρωνίων είναι γένος, οίον δ τε Κίμβρος 
καλούμενος ό περί Φρυγίαν βόθυνος, ώς Εΰδοξός φησιν, καΐ τό έν Λάτμω 
όρυγμα. 

338 (53) PS.-ARSTT. Mir. ausc. 173 'Εν όρει Βερεκυνθίω γεννδσθαι 
λίθο ν καλούμενον μάχαιραν, δν έάν εύρη τις, των μυστηρίων της 'Εκάτης 
έπιτελουμένων έμμανής γίνεται, ώς Εύδοξός φησιν. ( = Eudox. Rhod. 
FGrHist. 79 F 5 dub.). PS.-PLUT. De fluv. et mont. nom. X 5 Γεν-
νάται δ' έν αΰτφ λίθος καλούμενος μάχαιρα* Ιστι γάρ σιδήρω παρα-
πλήσιος· δ ν έάν εύρη τις των μυστηρίων έπιτελουμένων της θεάς, έμ-
μανής γίνεται, καθώς Ιστορεί Άγαθαρχίδης (Samius FGrHist. 284 
F 3) έν τοις Φρυγιακοΐς. 

339 (39) DIOG. LAERT. V I I I 90 ( = Τ 7) Εύρίσκομεν δέ καΐ άλλον 
Ιατρόν Κνίδιον (sc. Εΰδοξον nomine), περί ού φησιν Εύδοξος έν Γης 
ΓΤεριόδω ώς εΐη τταραγγέλλων άεΐ συνεχές κινεΐν τά άρθρα πάση γυμ-
νασία, άλλά καΐ τάς αισθήσεις ομοίως. 

340 (58) PLIN. ΝΗ VII 24 Eudoxus in meridianis Indiae viris 
plantas esse cubitales, feminis adeo parvus ut Struthopodes appellentur. 

336 Die Troas beginnt in Priapos und Artdke, einer Ortschaft der Insel 
Kyzikos gegenüber Priapos. 

337 Ein Charonstor ist auch die Kimbros genannte Erdhöhle in Phrygien. 
338 Im Berekynthos-Gebirge wird ein Stein erzeugt, welcher Dolch genannt 

wird. Wer ihn findet, während die Mysterien der Hekate gefeiert werden, ver-
fällt in Wahnsinn. 

339 In Knidos gab es einen Arzt namens Eudoxos, welcher verordnete, die 
Glieder fortwährend durch allerlei Übungen zu bewegen, die Sinnesorgane aber 
ebenso. 

340 In den südlichen Teilen Indiens haben die Männer ellenlange Füße, 
die Frauen aber so kleine, daß man sie Straußfüße nennt. 

2 τοΰ Di Chrest.: om. cett. codd. 6 τούξ δρους Agallianus scriba cod. 2: τοΟ 
öpous cett. codd. et Agallianus in codd. χ et Marc. gr. 606 14 σιδήρω παραπλή-
σιο; Maussac: σιδήρου -τταραπλήσιου cod. 20 συν8χέ$ B P F : συνεχώς Ρ3 Frobeniana 
22 Eudoxus codd. plerique: Euduxus unus Eudoxius alius 23 appellentur codd. 
plerique: appellantur codd. duo 
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341 (38) DIOG. LAERT. prooem. 8 'Αριστοτέλης δ' έν π ρ ώ τ ω 
Περί Φιλοσοφίας (fr. 6 Rose) καΐ πρεσβυτέρους είναι (sc. Magos) των 
Αιγυπτίων· καΐ δύο κατ' αύτούς είναι άρχάς, άγαθόν δαίμονα καΐ κακόν 
δαίμονα* καΐ τ ω μέν όνομα είναι Ζεύς καΐ 'ύύρομάσδης, τ ω δέ "Αιδης καΐ 

5 'Αρειμάνιος. ΦησΙ δέ τοΟτο καΐ "Ερμιππος έν τ ω πρώτω Περί Μάγων 
(FHG I I I 53 fr. 78) καΐ Εΰδοξος έν τ η Περιόδω καΐ Θεόπομπος έν τ η 
ογδόη των Φιλιππικών (FGrHist. 115 F 64). 

342 (59) PLIN. ΝΗ X X X 3 Eudoxus, qui inter sapientiae sectas 
clarissimam utilissimamque earn (sc. magicam) intellegi voluit, Zoroastren 

ίο hunc sex milibus annorum ante Platonis mortem fuisse prodidit; sic et 
Aristoteles (fr. 34 Rose). Hermippus, qui de tota ea artediligent issime 
scripsit (FHG I I I 53 fr. 79), . . . tradidit. ... ipsum vero quinque milibus 
annorum, ante Troianum bellum fuisse. 

343 CIC. De divin. I I 42 87 Ad Chaldaeorum monstra veniamus, 
15 de quibus Eudoxus, Piatonis auditor, in astrologia iudicio doctissimorum 

hominum facile princeps, sic opinatur, id quod scriMum reliquit, Chaidaeis 
in praedictione et in notatione cuiusque vitae ex natali die minime esse 
credendum. 

344a (75) STRAß. Geogr. XI 7 5 Kai τοΰτο δ' έκ των κατά τήν 
20 Ύρκανίαν ίστορουμένων παραδόξων έστίν ΰπό Εύδόξου καΐ άλλων, ότι 

πρόκεινταί τίνες άκταΐ της θαλάττης Οπαντροι, τούτων δέ μεταξύ και 
της θαλάττης ύπόκειται ταπεινός αίγιαλός, έκ δέ των ύπερθεν κρημνών 
ποταμοί ρέοντες τοσαύτη προφέρονται βία ώστε ταϊς άκταϊς συνάψαντες 
έξακοντίζουσι το ύδωρ είς την θάλατταν, άρραντον φυλάττοντες τόν 

341 Die Magier sind älter als die Ägypter. Sie lehren, daß es zwei Anfangs-
gründe gibt: die gute und die böse Gottheit. Die erste heißt Zeus und Oromasdes, 
die zweite Hades und Areimanios. 

342 Die Magier sind unter den Weisen die berühmtesten und nützlichsten. 
Zoroaster, der Begründer dieser Sekte, lebte 6000 Jahre vor Piatons Tod. 

343 Den Chaldäern soll man, was Vorhersagung und Prognose über das 
Leben eines jeden nach seinem Geburtstag betrifft, nicht den geringsten Glauben 
schenken. 

344 In Hyrkanien ragen am Meer Klippen hervor, deren Fuß ausgehöhlt 
ist. Zwischen ihnen und dem Meer liegt ein niedriger Strand <344b: etwa ein 
halbes oder ein Drittel Stadion breit}, und die Bäche, die vom Felsenrand hin-
abfließen, springen mit solcher Gewalt hervor, daß sie ihr Wasser über den 
Strand bis zum Meer hinüberschleudern. Dabei bleibt der Strand vom Wasser 

8 Eudoxus codd. plerique: Eudoxius unus 17 notatione codd. plerique: nova-
tione unus 23 τοσαύτη -προφέρονται βίς« edd. (cf. Ρ 344b τοσαύτη καταφέρονται 
Trj £>ύμΓ|): τοσαύτην προσφέρονται ßlav codd. 
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αίγιαλόν, ώστε καΐ στρατοπέδοις όδεύσιμον είναι σκεπαζομέυοις τω 
ρεύματι, οί δ' έπιχώριοι κατάγονται πολλάκις ευωχίας καί θυσίας χάριν 
είς τόν τόπον και ποτέ μέν υπό τοις άντροις κατακλίνονται, ποτέ δ' Οπ' 
αΰτω τω ^εύματι ήλιαζόμενοι, άλλως δ' άλλοι τέρπονται, παραφαινο-

5 μένης άμα και της θαλάττης έκατέρωθεν καΐ της ήιόνος ποώδους και 
ανθήρας ούσης δια τήν ίκμάδα. 

344b PARADOXOGRAPHUS ANON. cod. Par. gr. 1630 saec. X I V ( J . F.Bois-
sonade, Anecd.gr. I 96) "On kv τ η θαλάσση ΎρκανΙα τη καΐ Kacnritjt καλουμένη 
άκταΐ ττσρά τω αίγιαλω άνέχουσιν ϋψηλαΐ άγαν καΐ ΰπαντροι, όλίγφ διαστήματι 

10 ήμισταδιαίω τυχόν ή καΐ τρίτω τού σταδίου τ ω καΐ sis αίγιαλόν χρηματίζοντι της 
θαλάσση; άπέχουσαι. Τούτων δέ ύπερθεν ττοταμοί κατιόντες άνωθεν άττό ύψηλοτέρων 
όρέων τοσαύτη καταφέρονται τη βύμη, ώστε tv τ ω μέλλειν είσβαλεϊν είς τήν θάλασσαν 
άττό των άκρων των άκτών πρός αύτήν τήν θάλασσαν τ6 ύδωρ άκοντίζουσι, τόν Ιν 
μέσω ίατοκείμενον χώρον ήτοι τόν αίγιαλόν άβροχον είς δτταν καταλιμπάνοντες, ώς 

15 είναι βάσιμον αύτόν καΐ όδεύσιμον τοις έκεϊσε διερχομένοις, καν στρατός ολόκληρος 
είη, σκεπομένοις μάλλον ίπτό των (δεόντων ποταμών καί άβρόχοις έν τω διέρχεσθαι 
ίπτοκάτωθεν αυτών συντηρουμένοις. 

345 (76) STRAB. Geogr. X I I 3 21 Οί μέν μεταγράφουσιν Ά λ ι -
ζώνων ( Ό λ ι ζ ώ ν ω ν ή Ά λ α ζ ώ ν ω ν } , οί δ' Άμαζώνων ποιοϋντες, 

20 τό δ' έξ Ά λ ύ β η ς έξ Ά λ ό π η ς <ή ώς Μενεκράτης) έξ Ά λ ό β η ς , τούς 
μέν ΣκύΘας Άλιζώυας φάσκοντες ύπέρ τόν Βορυσθένη καί Καλλιπίδας καΐ 
άλλα ονόματα, άπερ 'Ελλάνικος τε (FGrHist. 4 F 186) καί 'Ηρόδοτος 
(IV 17) καί Εύδοξος κατεφλυάρησαν ήμών, τούς δ' Άμαζώνας μεταξύ 
Μυσίας καί Καρίας και Λυδίας, καθάπερ "Εφορος νομίζει, πλησίον Κύμης 

25 της πατρίδος αύτοΟ (FGrHist. 70 F 114a). 

unberührt, so daß er sogar für ein marschierendes Heer, da dieses vom Fluß 
überdacht wird, wegsam ist. Die Eingeborenen gehen oft zu diesem Ort hinunter, 
um zu schmausen und zu opfern, und bald legen sie sich unter den Höhlungen 
nieder, bald erwärmen sie sich an der Sonne, gerade unter dem Wassersprung, 
oder nehmen an anderen Genüssen Vergnügen, wie es jedem gefällt, indem sie 
zugleich das sich rechts und links erstreckende Meer und den dank der Feuchtig-
keit mit Rasen bedeckten, blühenden Strand unter den Augen haben. 

345 Halizonen über dem Borysthenes. 

1 σκετταζομένοις Chrest. et i (e lectione marginali, ut mihi videtur), quocum 
licet conferasF 844b σκεττομένοις:-μενον cett. codd. 19 (Όλιζώνων ή Άλαζώνων) 
coll. Eust. in Horn. p. 363, 17 λέγει δέ καί δτι τό Άλιζώνων ού μόνον Όλιζώνων 
τινές μεταγράφουσιν άλλά καί 'Αλαζώνων e. g. supplevi: om. codd. Άμαζώνων edd.: 
-ζόνων codd. 20 <ή ώς Μενεκράτης) coll. Eust. in Horn. p. 363, 12 άλλοι έξ Άλό-
•πης ή κατά Μενεκράτην έξ Άλόβης e. g. supplevi: om. codd. qui ceterum Άόλης 
pro Άλόβης praebent (em. Tzschucke) 23 Άμαζώνας C: -ζόνας cett. codd. 
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346 (79) PHOT. Lex. Αίμο ν · τό δρος ούδετέρως 'Εκαταίος δια 
παντός (FGrHist. 1 F167) και Διονύσιος (FGrHist. 687 F 3) καΐ 
'Ελλάνικος έν α ' 'Ατθίδος (FGrHist. 4 F 41) καΐ Τίμαιος (FGrHist. 
566 F 76) καΐ Εύδοξος. 

347 (46) CALL. fr. 407 I Pfeiffer (ex ANTIG. Hist. mir. 129) Πε-
ποίηται δέ τινα και ό Κυρηναϊος Καλλίμαχος έκλογήν των παραδόξων, 
ής άναγράφομεν όσα ποτέ ήμϊν έφαίνετο είναι άκοής άξια. ΦησΙν Ευ-
δοξον Ιστορεί ν, ότι έν τη κατά 'Ιερόν "Ορος Θαλάττη της Θρφκης έπι-
πολάζει κατά τινας χρόνους άσφαλτος . . . Sequitur F 362. 

348 STRAB. Geogr. VII fr. 66 ΚαΙ τό 'Ιερόν "Ορος τιμδται Οπό των έγχωρίων 
καΐ ϊστιν οίον Ακρόπολις τη; χώρα;. "Ασφαλτον δ' έξίησιν els τήν θάλασσαν, καθ' δν 
τόπον ή ΤΤροκόννησος έγγυτάτω της γης έστιν άπό έκατόν είκοσι σταδίων. 

349 (81) SCHOL. BT ΗΟΜ. Φ 158 ( = SCHOL. ΗΟΜ. λ 239) 
»'Αξιου, ου κάλλιστον ΰδωρ έπικίδναται αίαν«· φέρει δέ τό εττος καΐ 
ΕΟδοξος δίχα τοΰ ν·»Άξιου, <ου>κάλλιστον ύδωρ έπικίδναται Αία.« Πολ-
λών yap ποταμών έμβαλλόντων είς τον Άξιον θολερών, Αία ή κρήνη 
διαυγέστατο ν άνίησιν ΰδωρ. 

350 (71) STRAB. Geogr. I X 1 1 Φησί δ' Εύδοξος, εί τις νοήσειεν 
άπό τών Κεραυνίων ορών έπΐ Σούνιον τό της Αττικής άκρον έπΐ τά 
προς εω μέρη τεταμένην ευθείαν, έν δεξιά μέν άπολείψειν τήν Πελοπόν-
νησον δλην πρός νότον, έν άριστερα δέ καΐ προς τήν άρκτον τήν άπό 
τών Κεραυνίων όρών συνεχή παραλίαν μέχρι του Κρισαίου κόλπου καΐ 
της Μεγαρίδος και συμπάσης τής Αττικής· νομίζειν δ' ουδ' αν κολπο-
ποιεΐν ψιλή ν τήν ήιόνα τήν άπό Σουνίου μέχρι Ίσθμοΰ δια τό μικράν 
έχειν έπιστροφήν, εί μή προσήν της Πελοποννήσου τά συνεχή τ ω ΜσΘμώ 

346 Haemongebirge. 
347—348 Auf dem Meer, am Fuß des Heiligen Bergs, wo die Prokonnesos 

dem Festland am nächsten kommt, schwimmt zu gewissen Zeiten Asphalt. 
349 (Homer sagte:) »Der Axios, dessen schönstes Wasser von der Aia 

vergossen wurde«, denn während sich mehrere trübe Flüsse in den Axios 
werfen, bringt die Quelle Aia hellstes Wasser. 

350 Denkt man sich eine gerade Linie vom Keraunischen Gebirge in öst-
licher Richtung bis nach Sunion, dem Kap von Attika, so wird man rechts in 
südlicher Richtung den ganzen Peloponnes und links in nördlicher Richtung 
die ganze Küste vom Keraunischen Gebirge bis zum Krisäischen Meerbusen, zur 
Megaris und zu ganz Attika beiseite lassen. Man wird ferner feststellen, daß 
der Küstenstrich allein von Sunion bis zum Isthmos wegen seiner unwesent-
lichen Krümmung keinen Golf bilden würde, wenn nicht die Teile des Pelopon-

15 Άξιου et 13 'Αξιών edd.: 'Αξίου, "Αξιον codd. oö edd.: otn. codd. 19 της 
codd.:om. Ε 22 Κρισαίου Α: Κρισσαίου decurtati codd. 23 καΐ συμπάσης codd.: 
κ[α! πάσης] V νομίζειν V: νομίζει A (abhinc deficiunt decurtati) 
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χωρία τά περί τόν κόλπον τόν Έρμιονικόν και την 'Ακτήν ώς δ' αύτως 
ούδ' αν τήν άττό των Κεραυνίων έττΐ τόν Κορινθιακών κόλπον εχειν τινά 
τοσαύτην έιτιστροφήν ώστε κοιλαίνεσθαι κολποειδώς καθ' αύτήν, τό δέ 
'Ρίον καΐ τό Άντίρριον συναγόμενα είς στενόν ποιεϊν τήν εμφασιν ταύ-

5 την* ομοίως δέ καΐ τά περί τόν Κρισαΐον μυχόν, είς α καταλήγειν συμ-
βαίνει την Κ(ρισαί)αν Θάλατταν. 2 Ούτω δ' είρηκότος Εύδόξου, μαθη-
ματικού ανδρός καΐ σχημάτων εμπείρου καΐ κλιμάτων καΐ τους τόπους 
τούτους είδότος, δει νοεϊν τήνδε την πλευράν της 'Αττικής συν τ ή Μεγα-
ρίδι τήν άπό Σουνίου μέχρι ΊσΘμοϋ κοίλη ν μέν άλλ' επί μικρόν. 

ίο 351 (91) CALL. fr. 407 X X Pfeiffer (ex ANTIG. Hist. mir. 148) 
post F 331 Περί δέ τήν Άθαμανίαν Ιερόν είναι Νυμφών, έν ώ τήν κρήνην 
τό μέν ύδωρ εχειν άφατον ώς ψυχρόν, δ δ' αν ΰπερθής αύτοϋ Θερμαίνειν · 
έάν δέ τις φρύγανο ν ή αλλο τι των τοιούτων προσενέγκη, μετά φλογός 
καίεσθαι. 

16 352 (85) PLUT. De Pyth . or. 17 Περιελθόντες ούν έπΐ τών μεσημβρι-
νών καθεζόμεθα κρηπίδων ( του ) νεώ πρός τό της Γης ιερόν τό τε ύδωρ 
(της Κασταλίας) αποβλέποντες* ώ σ τ ' εύθύς ειπείν τόν ΒόηΘον, ότι καί 
ό τόπος της απορίας συνεπιλαμβάνεται τ ω ξένω. Μουσών γ ά ρ ή ν ίερόν 
ένταΰθα περί τήν άναπνοήν του νάματος, δθεν έχρώντο πρός τε τάς 

20 λοιβάς (καί τάς χέρνιβας) τ φ ύδατι τούτω, ώς φησι Σιμωνίδης (fr. 26 
Diehl) · 

»"Ενθα χερνίβεσσιν άρύεται 
Μοισδν καλλικόμων ύπένερθεν άγνόν ύδωρ.« 

nes, die den Isthmos berühren, um den Hermionischen Meerbusen und die Akte, 
hinzukämen, und ebenso, daß der Küstenstrich vom Keraunischen Gebirge bis 
zum Korinthischen Meerbusen keine so starke Krümmung hätte, daß er sich 
wie ein Golf von sich selbst nach innen einbiegen würde, wenn nicht die die 
Meeresenge bildenden Kaps Rhion und Antirrhion diesen Anschein bewirken 
würden. Ähnlich steht es auch mit dem Gelände um die Krisäische Bucht, an 
welchem das Krisäische Meer endet. 

351 Gegen Athamanien gibt es ein Heiligtum der Nymphen, in welchem 
die Quelle ein unbeschreiblich kaltes Wasser hat, was man aber darüber hält, 
das wärmt es. Wenn aber jemand Reisig oder etwas Ähnliches in die Nähe bringt, 
brennt es mit Flammen. 

352 Eudoxos schenkt denen Glauben, die erklärt haben, die Kastalia heiße 
Styxgewässer. 

2—3 τινά τοσαύ[την] Α: τισα (τισα, i. e. Tis άν, non vidi) τοιαύτην V 4 Άντίρ-
ριον edd.: Άυτίριον VA 6 Κρισαίαν olim coni. Groskurd (sed ΚρισσαΙαν scripse-
rat): Κ |αν V (deficit A) 8 τήνδε VA: om. decurtati 9 άλλ' codd.: om. V 
έττΐ μικρόν V: έττίμικτον codd. 16 (τοΟ) suppl. Emperius: om. codd. 17 (τή; 
Κασταλίας) Gisinger (τη; Κασσοτ(δο$) Paton dub.: lac. 12 litt, indicat cod. Ε ante 
άττοβλέποντες, eandem post άττ. cod Β 20 ( ) suppl. Reiske: om. codd. 22 άρύε-
ται Tournebu, Vulcanius: είρύεταί τε codd. (τε del. Reiske) num άρύετε ? 23 Μοισαν 
Schneidewin: Μοι/σδν codd. 
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Μικρφ δέ περιεργότερον αύθις ό Σιμωνίδης την Κλειώ π ρ ο σ ε ι π ώ ν 
» Ά γ ν ά ν έπίσκοπον χερνίβων,« φησί (fr. 25 Diehl), 

»Πολύλιστον άρυόντεσσιν άχρυσόπεπλον ( ) 
ευώδες άμβροσίων έκ μυχών έραννόν ΰδωρ f λαβόν.« 

Ούκ ορθώς οΟν Εΰδοξος έπίστευσε τοις Στυγός ΰδωρ τοΰτο καλεΐσθαι 
ττεφήνασι. 

353 (72) STRAB. Geogr. I X 2 35 (unde EUST. In Horn. p. 270, 39) 
Ζηνόδοτος δέ γράφων (sc. in Horn. Β 507 ubi "Αρνην) »Οί τε πολυστά-
φυλον "Ασκρην έχον οϊ τε Μίδειαν« ούκ εοικεν έντυχόντι τοις ύττό 'Ησι-
όδου περί της πατρίδος είρημένοις (Ορ. 640) καΐ τοις ΐπτ' Εύδόξου ιτολϋ 
χείρω λέγοντος περί της "Ασκρης. 

354 (73) PROCL. In Hes. Op. 640 Εΰδοξος ούν φησι ταύτην (sc. τήν 
"Ασκρην) άνήλιον είναι έν χειμώνι διά τό όρος τό έν Έλικώνι — εστι δέ 
τοΰτο της Βοιωτίας — και έν τ ω θέρει φλέγεσθαι. 

355 (47) CALL. fr. 407 Χ Pfeiffer (ex ANTIG. Hist. mir. 138) Εΰ-
δοξον δέ τήν έν "Αλω Όφιοΰσσαν τόν άλφόν παύειν. 

_ 356 (68) STEPH. ΒΥΖ. Ethn . Κ α σ τ α ν α ί α · Εΰδοξος δέ διά του 
θ φησί. 

357 (70) STRAB. Geogr. VI I I 6 21 Τήν δέ τοποθεσίαν της πόλεως, 
έξ ών Ιερώνυμος τε είρηκε (FGrHist. 154 F 16) καΐ Εϋδοξος καί άλλοι, 
και αϋτοϊ δέ εΐδομεν νεωστί αναληφθείσης Οττό τών 'Ρωμαίων, τοιάνδε 
είναι συμβαίνει· όρος υψηλόν όσον τριών ήμισυ σταδίων εχον τήν κά-
θετον, τήν δ' άνάβασιν και τριάκοντα σταδίων, εις όξεϊαν τελευτα κορυ-
φή ν καλείται δέ 'Ακροκόρινθος, ου τό μέν προς άρκτον μέρος έστί τό 
μάλιστα όρθιον, ΰφ' ώ κείται ή πόλις επί τραπεζώδους έπιπέδου χωρίου 
προς αυτή τ η ρίζη του 'Ακροκορίνθου. 

353—354 Α skr α ist im Winter wegen des Helikon ohne Sonne und im 
Sommer brennend heiß. 

355 In Halos heilt die Quelle Ophiussa die Flechte. 
356 Kasthanaia. 
357 (Beschreibung der Stadt Korinth). 

3 άρυόντεσσιν Emperius: άραιόν τέ έστιν codd. qui post άχρυσόπεπλον lac. 16 
vel 20 litt, indicant 6 πεφήνασι cod. Β: πεφύκασι cod. Ε 8 τε V cum Horn., 
quod non vidit Aly: δέ codd. 9 οί τε Μίδειαν V: om. codd. ούκ codd.: om. V 
10 είρημένοΐξ V: λεχθεΐσι codd. 13 τό έν Έλικώνι alten codd.: τόν Ελικώνα alteri 
codd. probante Pertusi. 16 ΌφΐοΟσσαν Pfeiffer: Όφίουσσαν cod. 17 Κασταναία 
cod. Rehdig. (re vera Κασταναία): Καστανία cett. codd., edd. 23 είς όξεϊαν codd.: 
om. V (errat Aly) τελευτςί codd.: τελευτα ν V 
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358 (69) STEPH. ΒΥΖ. Ethn. Σ π ϊ ν α · πόλις 'Ιταλίας ώς Εΰδοξος 
καΐ 'Αρτεμίδωρος. 

359 (66) Ά γ ά θ η · πόλις Λιγύων ή Κελτών . . . "Εστί δέ καΐ 
άλλη πόλις, ώς Φίλων (FGrHist. 790 F 19), Λιγυστίων έττΐ λίμνης 

5 Λιγυστίας· τάχα δ' ή αυτή εστί τ η πρώτη, ώς Εύδοξος. Βαρύνεται δέ. 

360 (83) SCHOL. EUR. Tro. 221 "Εστί δέ ή Καρχηδών πόλις Λιβύης. 
Ό λ ί γ φ δέ πρότερον των Τρωικών Εΰδοξος ό Κνίδιός <φησιν> άπω-
κηκέναι τοϋς Τυρίους είς αυτήν Άζάρου και Καρχηδόνος ηγουμένων, 
άφ' ου και τήν όνομασίαν δτχεν ή πόλις. 

ίο 361a (55) HESYCH. Lex. Βοϋς Κ ύ π ρ ι ο ς · κοπροφάγος, είκαΐος, 
ακάθαρτος. Σημαίνει δέ άτοπίαν τών Κυπρίων. Καΐ Εΰδοξος αφηγείται 
ότι κοπροφαγουσιν. 

361b (56) DIOGENIAN. Prov. codd. Bodl. Vat. ap. Th. Gaisford, 
Paroemiogr. gr. p. 21 ( = DIOGEN. I I I 49 adn. ap. Leutsch-Schneide-

15 win, Corp. Paroemiogr. gr. t . I) Βοϋς Κ ύ π ρ ι ο ς ε! · άντί του σκατο-
φάγος. Εΰδοξος γαρ περί τούτων Ιστορεί δτι κοπροφάγοι είσίν. 

362 (46) CALL. fr. 407 I Pfeiffer (ex ANTIG. Hist. mir. 129) post 
F 347 Ή δέ κατά Χελιδονίας δτι έπΐ πολύν τόπον εχει γλυκείας πηγάς. 

363 (50) 407 X X X I I I ( 161) Είναι δέ παρά τοις Κφοις 
20 καΐ άλλο τι ^ευμάτιον, ό πάντας τούς οχετούς όθεν διαρρεΐ λίθους πε-

ποίηκεν. Τοϋτο δέ καΐ Εΰδοξος καΐ Καλλίμαχος παραλείπουσιν, δτι έκ 
τοϋδε του ύδατος οί Κώοι λίθους λατομήσαντες φκοδόμησαν τό Θέατρον 
ούτως Ισχυρώς άπολιθοϋται παν γένος. 

358 Spina. 
359 Agathe (Stadt bei den Ligystiem). 
360 Wenig vor dem trojanischen Krieg wanderten die Tyrier nach Karche-

don unter der Führung von Azaros und Karchedon aus, dessen Name der Stadt 
gegeben wurde. 

361 Die kyprischen Rinder fressen Kot. 
362 Das Meer hei den Chelidonischen Inseln hat an mehreren Orten Süß-

wasserquellen. 
363 Bei den Koern gibt es ein Bächlein, welches alle Ablauf rinnen, durch 

die es fließt, versteinert. Aus diesen Versteinerungen haben die Koer die Bau-
steine zum Bau ihres Theaters herausgeschnitten. 

4 Λιγυστίων Xylander: Λυστίων codd. 5 ΕΟδοξοξ Xylander: Εύδόξιος codd. 
7 (φησιν) add. Schwartz: om. codd. 16 τούτων Bodl. cum Hesych.: τούτου 
Vat. κοττροφάγοι είσίν Bodl. cum Hesych.: σκατοφάγος έστίν Vat. 18 ΧελιδουΙας 
Meursius: Χελιδόνα; cod. 
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364 (90) PLIN. NH X X X I 1 3 Eud(ox}us in Hestiaeotide fontes 
duos tradit esse, Cerona, ex quo bibentes oves nigras fieri, Melea, ex 
quo albas, ex utroque varias. 

365 (74) STRAß. Geogr. X 4 2 Nuvl δέ περί της Κρήτης πρώτου 
λέγωμεν. Εΰδοξος μέν ούν έν τ ω ΑΙγαίω φησίν αύτήν ίδρυσβαι. 

366 (93) CALL. fr. 407 X X X V Pfeiffer (ex ANTIG. Hist, mir 163) 
post Ρ 333 Kai περί του κατά τήν Κρήτην ύδατίου, οϋ ol ύπερκαθίζοντες, 
όταν ύετός ή, διοττελοΟσιν άβροχοι, παραδεδόσθαι δέ τοις Κρησίν άπ' 
έκείνου λούσασθαι τήν Εύρώπην άπό της του Διός μίξεως. 

367 THEOPHR. Hist, plant. 1 9 5 Έ ν Κρήτη δέ λέγεται ττλάτανόν τίνα είναι έν 
τ Τ) Γορτυναίςι πρόξ ττηγή τινι ή οϋ φυλλοβολεί* μυθολογοΰσι δέ ύττό ταύτη έμ(γη 
τή ΕύρώτΓη ό ΖεΟξ· τά$ δέ ττλησίας ττάσα; φυλλοβολείν. 

368 (49) CALL. fr. 407 X X V Pfeiffer (ex ANTIG. Hist. mir. 153) 
Έκ δέ της έν ΖακύνΘω λίμνης φησίν Εύδοξον Ιστορεΐν ότι άναφέρεται 
πίσσα, καίτοι παρεχούσης αύτής ίχθϋς. "Ο τι δ' &ν έμβάλης εϊς ταύτην 
έπΐ θαλάττης φαίνεσθαι τεπάρων όντων άνά μέσον σταδίων. 

369 (57) PLIN. NH V I 1 9 8 Insulas toto eo man (sc. rubro) et Epho-
rus complures esse tradidit (FGrHist. 70 F 172) et Eudoxus et Timo-
sthenes. 

364 In der Hestiäotis gibt es zwei Quellen, den Ceron, der die daraus trin-
kenden Schafe schwarz macht, und den Meleus, der sie weiß macht. Wenn sie 
aber aus beiden trinken, werden sie mehrfarbig. 

366 Kreta liegt im Ägäischen Meer. 

366—367 In Kreta, in der Gortynaia, gibt es ein Bächlein: wer auf seinem 
Ufer sitzt, wenn es regnet, bleibt unbenetzt. Die Kreter erzählen, daß sich Europa 
mit seinem Wasser wusch, nachdem ihr Zeus beigewohnt hatte. Neben der Quelle 
wächst eine Platane, deren Blätter nie fallen; unter ihr soll die Beiwohnung 
des Zeus und der Europa stattgefunden haben. 

368 In Zakynthos gibt es einen See, aus welchem Erdpech gewonnen wird, 
obwohl er Fische nährt. Und was von jemandem in diesen See geworfen wird, 
kommt auf dem Meer wieder zum Vorschein, vier Stadien davon entfernt. 

369 Im Roten Meer gibt es zahlreiche Inseln. 

1 Eudoxus Sylburg: Eudicus codd. Hestiaeotide (Estiaeotide) codd. alteri: Hesti-
aeodicae unus cod. Hestia euthice veteres editiones aeuticae unus cod. 2 Melea 
Gisinger: Mellea (Melle) codd. 9 λούσασθαι Beckmann: λούεσθαι cod. 
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370 (20) STEPH. ΒΥΖ. Ethn. Καλή α κ τ ή · πόλις (Σικελών). EÖ-
δοξος f τετάρτω Γης Περιόδου· 

»"Εστί δέ Μεγάλη κώμη.« 
Έκ τών δύο δέ ή παραγωγή Μεγαλοκωμήτης Καλακτίτης ή Καλοακ-

5 τίτης δια του ί. 

371 (82) DIOG. LAERT. I 29 Εύδοξος δ' ό Κνίδιος καΐ Ευάνθης ό 
Μιλήσιός (FHG II I 2 adn.) φααι τών Κροίσου τινά φίλων λαβείν παρά 
του βασιλέως ποτήριον χρυσοϋν, δπως δω τω σοφωτάτω τών Ελλή-
ν ω ν τόν δέ δούναι Θαλή. ΚαΙ περιελθεΐν ε Is Χείλωνα, (30) δν πυνθά-

ιο νεσθαι τοΰ Πυθίου τίς αύτοΰ σοφώτερος · καΐ τόν άνειπείν Μύσωνα, περί 
ου λέξομεν. ΤοΟτον οί περί τον Εύδοξον άντί Κλεοβούλου τιθέασι, Πλά-
των δ' άντί Περιάνδρου (Protag. 343 Α). 

372 AENEAS GAZ. Theophr. p. 71 Boissonade Ύμεϊς γαρ εί τόν 
Γλαΰκον τόν Μίνωος άποπνιγέντα τ ω μέλιτι Πολύειδος ό μάντις εξ 

15 "Αργούς είς Κρήτην άφικό μένος άναστήσαι λέγοιτο παρά του δράκοντος 
μαθών τήν πόαν, άβασανίστως δέχεσθε. Και δτι τόν Μππόλυτον ό 'Ασ-
κληπιός ή τόν Τυνδάρεων (λέγεται γάρ και τοΰτο), καΐ ώς τήν "Αλ-
κηστιν 'Ηρακλής καΐ τόν Θησέα καΐ Τίμωνα Λυδόν και Τιμοσθένην τόν 
'Αθήναιον, Εύδόξω τά τοιαύτα συγγράφοντι πείθεσθε. 

Dubium 

20 373 SCHOL. P. ΟΧΥ. 2389 fr. 6 I 16 in Alcman. fr. 1 v. 59 Diehl 
(ίππος Ίβηνώ Κολαξαΐος δραμήται) Περί δέ τώ[ν ]ων [Εΰδοξο]ς 
ό Κν[ίδι]ος δια[σαφεϊ ότι ...]νεαμ[ ]?)9}S γρ[άφων ]δε· 

»Π[ερΙ δέ] τόν πόντο ν τοϋτο[ν . . . 

370 Kaieakte (Stadt der Sikeler). Megale Kome i s t . . . 
371 Ein Freund des Königs Kroisos hatte von ihm einen Becher aus Gold 

bekommen, um ihn dem Weisesten unter den Griechen zu übergeben. Er gab 
ihn dem Thaies. Dann ging er weiter zu Cheilon, der sich beim Mythischen 
Apollon erkundigte, wer weiser als er sei: der Gott nannte Myson. 

372 Von Eudoxos erwähnte Auf erweckungen: des Hippolytos und des Tyn-
dareos durch Asklepios, der Alkestis, des Theseus, des Lyders Timon und des 
Atheners Timosthenes durch Herakles. 

373 Bei diesem Meer . . . 

1 Σικελών Holsten: Κελτών cod. Rehdig. Καλτών cod. Pal. Κρητών cod. Voss, 
et ed. Aid. 2 τετάρτω codd.: s' Meineke ζ' Gisinger 
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Eudoxo Rhodio tribuenda 

(43) AELIAN. De nat. anim. XVII 14 'Εγώ μέν ού πεπίστευκα, εί 
δέ ετερος Εύδόξω πείθεται, πιστευέτω δ φησιν Ευδοξος, ύπερβαλών τάς 
'Ηρακλείους στήλας έν λίμναις έορακέναι όρνιθάς τινας και μείζους βοών. 
Και ότι μέν ού ττείθει με ό λέγων, ήδη εΐπον · & δ' ου ν ήκουσα, ούκ έσίγησα. 
( = FGrHist. 79 F 3). 

(44 ) XVII 19 Γαλάτας Εΰδοξος τους έώους λέγει δρδν τοι-
αύτα, καϊ εί φανεϊταί τω πιστά, πιστευέτω, εί δέ ήττον τοιαύτα, μή 
προσεχέτω. "Οταν αΰτών τη γ η νέφη παρνόπων έπιφοιτήσαντα είτα 
λυπήση τους καρπούς, οΐ δέ εύχάς τινας εύχονται καΐ Ιερουργίας κατα-
θύουσιν όρνίθων κατακηλητικάς · οΐ δέ ύπακούουσι καϊ έρχονται στόλω 
κοινφ καϊ τους πάρνοπας άφανίζουσιν. 'Εάν δέ τούτων τινά θηράσηται 
Γαλάτης, τίμημα οί έκ των νόμων των έπιχωρίων θάνατος έστιν. 'Εάν 
δέ συγγνώμης τύχη και άφεθή, ές μήνιν εμβάλλει τούς όρνιθας, καϊ τιμω-
ροΟντες τω έαλωκότι ούκ άξιοϋσιν ύπακοϋσαι, έάν γε καλώνται αύθις. 
( = FGrHist. 79 F 4). 

ΚΥΝύύΝ ΔΙΑΛΟΓΟΙ 

374 = Τ 7 § 89 ΦησΙ δ' αυτόν 'Ερατοσθένης έν τοις Πρός Βάτωνα 
(ρ. 202 Bernhardy) καϊ Κυνών διάλογους συνθεΐναι· οί δέ γεγραφέναι 
μέν Αίγυπτίους τη αύτών φωνή, τούτον δέ μεθερμήνευσαντα έκδοϋναι 
τοις "Ελλησι. 

374 HUNDEDIALOGE 
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Anhang zu F 146—267 

Ägyptische Episemasien 

1 PXOLEM. Phas. ad calc. JO. LYD. De ost. p. 268 Wachsmuth (ed. alt.) Epiphi 
κθ· . . . Atyu-rrriois έτησίαι άρχονται πνεΐν. Μητροδώρω καΐ ΚαλλΙττττω άνεμώδη; κατά-
σταση. Εύκτήμονι χειμών κοιτά θάλασσαν. d. 23. m. Julii 

2 p. 270 Mesori ι β · . . . ΑΙγυπτίοι; καΰμα. ΔοσιΘέω πν ίγη καΐ μετά ταΰτα 
έτησίαι. d. 6. m. Augusti 

8 p. 270 Mesori ιε· ΑΙγυπτίοι; άργεστή;, καΰμα μέγα καΐ ττνιγετός. 
d. 8. m. Augusti 

4 p. 270 Mesori ϊ ; · ΑΙγυπτίοι; άργεστή; ή νότο?, άήρ όμιχλώδη;. 
d. 9. m. Augusti 

6 p. 270 Mesori ιζ· Atyurrriois καΰμα μέγα καΐ πνιγετό;. d. 10. m. Augusti 

6 a PLIN. NH XVIII 309 . . . prid. Id. Aug. Atticae Equus oriens vesperi, Aegypto 
et Caesari Delphinus occidens. d. 12. m. Augusti 

6b PTOLEM. ibid. p. 271 Mesori ιθ · . . . Alyurrriot; καΰμα. d. 12. m. Augusti 

7 p. 271 Mesori κ ; · . . . Aiyurrriois νότος ή ζέφυρο;. Δημοκρίτω . . . 
d. 19. m. Augusti 

8 p. 272 Mesori κζ · . . . A tywr io t ; καύμα καΐ όμίχλη. d. 20. m. Augusti 

9 p. 272 Mesori λ · . . . ΑΙγυπτίοι; ζέφυρο; ή άργεστή;. d. 23. m. Augusti 

1 0 p. 273 intercal. I · . . . ΑΙγυπτίοι; ζέφυρο; ή άργεστή;. d. 28. m. Augusti 

11a PLIN. NH XVIII 310 Vindemitor Aegypto Nonis exoritur. d. 5. m. Septembris 

l i b PXOLEM. ibid. p. 212 Thoth ή · ΑΙγυπτίοι; ϋετία, χειμών κατά θάλασσαν 
ή νότο;· Καίσαριάνεμοι μεταττίπτοντε;, ύετίακαΐ έτησίαιπαύονται, d. 5. m. Septembris 

12 p. 213 Thoth©· . . . ΑΙγυπτίοι; ζέφυρο; ή άργεστή; πνεΤ. d. 6. m. Septembris 

18 p. 213 Thoth ια· ΑΙγυπτίοι; έπισημαίνει. d. 8. m. Septembris 

1 4 p. 214 Thoth ι η · . . . ΑΙγυπτίοι; ϋετία, έπισημαίνει, φθινοπώρου άρχή, 
χελιδών άφανίζεται. ΔοσιΘέω νοτ(α· Εύκτήμονι μετοπώρου άρχή. d. IB. m. Septembris 

15 PLIN. NH XVIII 311 XVI Kai. Oct. Aegypto Spica, quam tenet Virgo, exoritur 
matutino etesiaeque desinunt. d. 16. m. Septembris 

1 6 p. 214 Thoth κ γ · . . . Αίγυπτίοι; ψακά; καΐ άνεμο; · έπισημαίνει. ΚαλλΙππω 
καΐ Μητροδώρω ύετία. d. 20. m. Septembris 
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1 7 p. 215 Thoth tie·... ΑΙγυπτίοις ζέφυρος ή νότος, καΐ δι' ήμέρας δμβρος. 
d. 22. m. Septembris 

1 8 p. 216 Phaophi α· ΑΙγυπτΙοις ζέφυρος ή νότος· Ίππάρχω έπισημαίνει. 
d. 28. m. Septembris 

1 9 p. 216 Phaophi δ · . . . ΑΙγυπτΙοις καΐ Καλλίτπτω χειμάζει, δυσαερία· 

Εύκτήμονι καΐ Φιλίττττω ύετός. d. 1. m. Octobris 

2 0 p. 217 Phaophi θ · . . . Α1γυπτ(οις βορράς πνεϊ. d. 6. m. Octobris 

2 1 p. 218 Phaophi ii· ΑΙγνπτίοις άργεστής, ύετός. d. 12. m. Octobris 

2 2 p. 219 Phaophi κβ· . . . ΑΙγνπτίοις ζέφυρος ή νότος δι' ήμέρας, ύετός· 
Δοσιθέω έπισημαίνει. d. 19. m. Octobris 

28 p. 219 Phaophi κε· ΑΙγυπτίοις πνεύματα άτακτα. d. 22. m. Octobris 

2 4 p. 219 Phaophi κζ· . . . ΑΙγυπτΙοις καΐ Καλλίππω έπισημαίνει· Εύκτήμονι 

καΐ Καλλίππω άμιξία άέρος· κατά θάλασσαν χειμών πολύς. d. 24. m. Octobris 

2 5 ρ. 220 Phaophi κ0· [ . . . ] ΑΙγυπτίοις χειμάζει σφόδρα, d. 26. m. Octobris 

2 6 p. 220 Athyr β - . . . Αίγυπτίοις έπισημαίνει· Δοσιθέω χειμάζει- Δημο-κρίτω ψύχη ή πάχνη, Ίτπτάρχω νότος πυκνός. d. 29. m. Octobris 

2 7 p. 221 Athyr δ· . . . Αίγυπτίοις νότος ή λίψ. Καλλίτπτοι καΐ Εύκτήμονι 
πνεύματα σφοδρά. Καίσαρι καΐ Μητροδώρω άνεμοι· χειμάζει. d. 31. m. Octobris 

2 8 p. 222 Athyr Θ·... Αίγυπτίοις χειμών, ύετός. d. 6. m. Novembris 

29 - p . 222 Athyr ΐ · . . . Αίγυπτίοις νότος ή ζέφυρος. Δοσιθέω χειμαίνει. 
d. 6. m. Novembris 

8 0 p. 222 Athyr ίγ · . . . Αίγυπτίοις νότος ή εύρος δι' ήμέρας, ψακάζει · Μητρο-
δώρω χειμάζει, θύελλα· Εύκτήμονι ύετοί, χειμάζει. d. 9. m. Novembris 

8 1 p. 223 Athyr t i ' . . . Αίγυπτίοις καΐ Ίππάρχω χειμώνος άρχή. Μητρο-
δώρω καΐ Καλλίτπτω καΐ Κόνωνι έπισημασία. d. 11. m. Novembris 

8 2 p. 224 Athyr ιθ·. . . Αίγυπτίοις νότος ή εύρος δι' ήμέρας. Καίσαρι χει-
μάζει. d. 15. m. Novembris 

8 3 p. 226 Athyr κη·. . . Αίγυπτίοις ψακάζει. d. 24. m. Novembris 

8 4 p. 227 Choiak δ· . . . Αίγυπτίοις ζέφυρος ή νότος δΓ ήμέρας, ύει. Κόνωνι 
χειμάζει. d. 30. m. Novembris 

35 p. 228 Choiak ζ · . . . Αίγυπτίοις ψακάζει· Καίσαρι καΐ Κόνωνι χειμάζει. 
d. 3. m. Decembris 

8 6 p. 229 Choiak θ · . . . Αίγυπτίοις καΐ Δοσιθέω καΐ Δημοκρίτω χειμών. 
d. 5. m. Decembris 

8 7 p. 230 Choiak ΐς· . . . Αίγυπτίοις χειμάζει. d. 12. m. Decembris 

Lasserte, Hudoxos 9 
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8 8 p. 231 Choiak ιθ · . . . ΑΙγυπτίοι; βορέα; ψυχρός ή νότο; καΐ ύετία. 
d. 15. m. Decembris 

8 9 p. 232 Choiak ϊ « · . . . Alyurrrlois έπισημαίνει. d. 21. m. Decembris 

4 0 p. 232 Choiak κη · . . . Aiyurrrlots καΐ Καίσσρι χε ιμών Ί π π ά ρ χ ω καΐ Μέ-
τωνι έπισημαίνει, όμβροζ. d. 24. m. Decembris 

4 1 p. 232 Choiak κθ · . . . Atyurrriois καΐ Κόνωνι καΐ Μέτωvi καΐ Καλλίππω 
χειμών. Καΐσαρι καΐ Μητροδώρω έπισημαίνει· άκρασία {άέρος). d. 25. m. Decembris 

4 2 p. 234 Tybi 5 · . . . Alyurrrlois χειμάζει κατά θάλασσαν· Εύκτήμονι Ιπι-
σημαίνει. d. 30. m. Decembris 

48 p. 234 Tybi η · . . . ΑΙγυπτίοι; ποικίλη κατάστασι;. d. 3. m. Ianuarii 

4 4 - p . 234 Tybi θ · . . . ΑΙγυπτίοι; έπισημαίνει* Δημοκρίτω νότο; πνεϊ ώ ; τά 
πολλά. d. 4. m. Ianuarii 

45 PLIN. NH XVIII 234 Prid. Non. Ian. Caesari Delphinus matutino exoritur et 
postero die Fidicula, quo Aegypto Sagitta vesperi occidit. d. 6. m. Ianuarii 

46 PTOLEM. ibid. p. 235 Tybi ϊ γ · . . . ΑΙγυτττΙοι; νότο; ή ζέφυρο;, χειμαίνει καΐ 
κατά γ η ν καΐ κατά θάλασσαν. Μητροδώρω καΐ Εύκτήμονι καΐ Φιλίτπτω καΐ Καλλίττττω 
νότο;. d. 8. m. Ianuarii 

4 7 p. 235 Tybi ιε· ΑΙγυτττίοι; καΐ Καίσαρι νότο; πολύ;, καΐ έπισημαΐνει· 
κατά θάλασσαν βροντή καΐ ψακά;. d. 10. m. Ianuarii 

4 8 p. 236 Tybi κ· Alyurrrlois χειμέριο; άήρ. d. 15. m. Ianuarii 

4 9 p. 237 Tybi κδ · . . . ΑΙγυπτΙοι; ύει ή πν ίγη γίνεται. Καίσαρι καΐ Εύκτή-
μονι χειμών. d. 19. m. Ianuarii 

60 p. 237 Tybi κε · . . . ΑΙγυπτίοι; καΐ Καλλίππω χειμών, ύετό;. Ί π π ά ρ χ ω 
βορρά; πνεΐ. Εύκτήμονι καΐ Δημοκρίτω έφύει. d. 20. m. Ianuarii 

5 1 p. 238 Tybi κζ* Alyurrrlois εύρο; ή νότο;· έπισημαΐνει. d.22.m.Ianuarii 

52 — — p. 238 Tybi κη · . . . ΑΙγυπτίοι; ύετία. Ίτητάρχω έπισημασία. 
d. 23. m. Ianuarii 

5 3 p. 238 Mechir β · ΑΙγυπτίοι; χειμών μέσο;. d. 27. m. Ianuarii 

5 4 p. 238 Mechir γ · ΑΙγυπτίοι; λΐψ ή νότο;· έπισημαίνει. d. 28. m. Januarii 

5 5 p. 239 Mechir η · . . . ΑΙγυπτίοι; νότο; ή ζέφυρο;, μεταξύ χάλαζα. 
d. 2. m. Februarii 

5 6 p. 240 Mechir ϊ α · . . . ΑΙγυπτίοι; περίστασι; χειμερινή ή ϊπομβρο; καΐ 
άνέμων άκρασία. Δοσιθέω εύδία, ένίοτε καΐ ζέφυρο; πνεϊ. d. 5. m. Februarii 

5 7 p. 240 Mechir ι β · . . . ΑΙγυπτίοι; άνεμώδη; κατάστασι;. Καίσαρι ύετία. 
Δημοκρίτω ζέφυρο; άρχεται πνεϊν. d. 6. m. Februarii 
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6 8 p. 241 Mechir ϊη· ΑΙγχπττίοις άπηλιώτης πνεί, Ίττττάρχω βορέας ή 
άπηλιώτης πνεί. d. 12. m. Februarii 

6 9 p. 241 Mechir κα · . . . ΑΙγυπτίοις άνεμοι μεταπίπτοντες. ΊτΓττάρχω νότος 
πνεϊ. Εύκτήμονι, Φιλίτπτω, Δοσιθέω χειμαΐνει. d. 15. m. Februarii 

6 0 ρ. 242 Mechir κβ· ΑΙγυτττίοις άνέμων Ακαταστασία κσΐ δμβροι. 
d. 16. m. Februarii 

6 1 p. 242 Mechir κδ· ΑΙγνπτίοις ζέφυρο? ή νότος καΐ χάλαζα, ύετός. 
d. 18. m. Februarii 

6 2 p. 242 Mechir κς· ΑΙγνπττίοις άνεμώδης κατάστασις. d. 20. m. Februarii 

68 p. 243 Mechir λ · ΑΙγυτττίοις όρνιθίαι βορέαι, μεταξύ άργεστής. Ίττττάρχω 
βορέαι ψυχροί. Μητροδώρω χελιδών φαίνεται, καΐ Ιπισημαίνει. ΔημοκρΙτω ποικίλα» 
ήμέραι α! καλούμεναι άλκυονίδες. d. 24. m. Februarii 

6 4 p. 244 Phamenoth $ ' · · · Αίγυτττίοις λΐψ ή νότος, χάλαζα. Ίττττάρχω 
βορέας ψυχρός πνεί. d. 2. m. Martii 

6 5 p. 244 Phamenoth θ · . . . ΑΙγυπτίοις χειμάζει. Καίσαρι χελιδονίαι πνέου-
σιν έττΐ ή μέρας δέκα. d. 6. m. Martii 

6 6 p. 244 Phamenoth ια · . . . Atyvnrrlois ταραχώδης κατάστασις. Δημο-
κρίτω άνεμοι ψυχροί όρνιθίαι ΙπΙ ή μέρας θ' . d. 7. m. Martii 

6 7 ρ. 245 Phamenoth ι γ · . . . ΑΙγυπτΙοις ψακάζει. Μητροδώρω καΐ Εύκτή-
μονι βορέας πνεί. Δοσιθέω Ικτίνος άρχεται φαίνεσθαι. Ίτπτάρχω νότος πολύς. 

d. 9. m. Martii 

6 8 p. 245 Phamenoth ιδ · . . . Αίγυπτίοις καΐ Καλλίττττω βορέας ψυχρός πνεί. 
d. 10. m. Martii 

[69 p. 245 Phamenoth ϊε · . . . ΑΙγυπτίοις (καΐ) Καλλίππφ βορέας ψυχρός 
πνεί. Quae verba Β praebet A omittit.] d. 11. m. Martii 

7 0 p. 245 Phamenoth ι ζ · . . . Αίγυτττίοις άνεμώδης κατάστασις. Εύκτήμονι 
καΐ ΦιλΙττΓτω όρνιθίαι άρχονται πνείν, καΐ Ικτίνω ώρα φαίνεσθαι. d. 13. m. Martii 

7 1 ρ. 246 Phamenoth ΐ η · . . . Αίγυπτίοις ζέφυρος ή νότος πνεί- Εύκτήμονι 
βορέας ψυχρός πνεί· Δοσιθέφ όρνιθίαι άρχονται πνεΐν· Ί π π ά ρ χ ω βορέας ή άργεοτής. 

d. 14. m. Martii 

7 2 p. 246 Phamenoth ιθ· ΑΙγυπτίοις καΐ Εύκτήμονι βορέας ψυχρός πνεί. 
d. 15. m. Martii 

78 p. 246 Phamenoth κβ· ΑΙγυπτίοις καΐ Δημοκρίτψ χειμών, άνεμος ψυχρός. 
d. 18. m. Martii 

7 4 p. 246 Phamenoth κγ · ΑΙγντττίοις πνεύματα ψυχρά ίως Ισημερίας. Ί π -
πάρχςρ βορράς πνεί. d. 19. m. Martii 

7 5 p. 247 Phamenoth κη· ΑΙγυπτίοις βρονταί, έπισημασία· Φιλίττττω καΐ 
Καλλίττπω καΐ Εύκτήμονι ύετός ή ψακάς· Ίππάρχω έπισημασία. d. 24. m. Martii 

9 · 
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7 6 p. 247 Phamenoth λ - . . . Αίγυπτίοις άργεστής άνεμο; πνεϊ. Καλλίππω 
ϋετός ή νιφετός. d. 26. m. Martii 

7 7 p. 249 Pharmuthi θ · . . . Αίγυπτίοις (καΐ) Κόνωνι ζέφυρος ή νότος κβΐ 
χάλαζα. d. 4. m. Aprilis 

78 PLIN. NH XVIII 246 Caesari autem et Chaldaeis Nonis Aegypto Orion et gladius 
eius incipiunt abscondi. d. 5. m. Aprilis 

79 PTOLEM. ibid. p. 249 Pharmuthi iS · . . . Αίγυπτίοις άκρασία πνευμάτων. 
Ίττττάρχω ύετία. d. 9. m. Aprilis 

8 0 p. 249 Pharmuthi 16· Alyurrriois άέρος άκαταστασία καΐ θετός· ΕΟκτή-
μονι καΐ Φιλίτπτω άκρασία πνευμάτων Ίπττάρχω ύετία. d. 10. m. Aprilis 

8 1 p. 250 Pharmuthi ι θ · . . . ΑΙγυπτίοις λευκόνοτος, βρονταί, ψακάς. 
d. 14. m. Aprilis 

82a PLIN. NH XVIII 247 X I I I I Kal. Maias Aegypto Suculae occidunt vesperi, 
sidus vehemens et terra marique turbidum. d. 18. m. Aprilis 

82b PTOLEM. ibid. p. 250 Pharmuthi icy·... Αίγυπτίοις άνεμώδης ψακάς. 
d. 18. m. Aprilis 

8 3 p. 251 Pharmuthi K8 • Alyurrriois λίψ ή νότος καΐ άργεστής, άκρασία 
άέρος. d. 20. m. Aprilis 

8 4 p. 251 Pharmuthi κη · . . . ΑΙγυπτίοις λίψ ή νότος, ύετία. d.23.m. Aprilis 

8 5 p. 252 Pharmuthi κθ · . . . ΑΙγυτττίοις λίψ ή νότος καΐ ύετία· Μητροδώρω 
καΐ Καλλίππω ένίοτε χάλαζα· Δημοκρίτω έπισημαίνει. d. 24. m. Aprilis 

86 PLIN. NH XVIII 248 VII Kal. Aegypto Haedi exoriuntur. Cf. F 247b. 
d. 25. m. Aprilis 

87 PTOLEM. ibid. p. 252 Pachon α · . . . Αίγυπτίοις άργεστής ή ζέφυρος, έπιση-
μαίνει* Εΰκτήμονι καΐ Φιλίττττω ύετία ή χάλαζα. d. 26. m. Aprilis 

8 8 p. 252 Pachon β ' . . . Αίγυπτίοις άνεμώδης κατάστασις. Μητροδώρω καΐ 
Καλλίτητω νοτία. d. 27. m. Aprilis 

8 9 p. 253 Pachon δ · . . . ΑΙγυπτίοις νηνεμία ή νότος καΐ ύετία· Καίσαρι 
χειμών. d. 29. m. Aprilis 

9 0 p. 253 Pachon ε*... ΑΙγυπτίοις έπισημαίνει. Εΰκτήμονι καΐ Φιλίπττω 

νηνεμία ή νότος, ψ σκάζει. d. 30. m. Aprilis 

9 1 p. 253 Pachon ς · . . . Αίγυπτίοις ψακάς. d. 1. m. Maii 

9 2 p. 254 Pachon ή · . . . Αίγυπτίοις άργεστής καΐ ψακάς ή νότος, βροντή. d. 3. m. Maii 

98 — — p. 254 Pachon iö r . . . Αίγυπτίοις άνεμώδης κατάστασις. d. 6. m. Maii 

94 p. 254 Pachon ι β · . . . ΑΙγυπτίοις άνεμώδης κατάστασις. d. 7. m. Maii 
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96 PLIN. NH X V I I I 248 VI Nonas Maias Caesari Suculae matutino exoriuntur 
et VIII Idus Capeila pluvialts, Aegypto autem eodem die Cants vespert occuliatur. Cf. 
F 252. d. 8. m. Man 

96 PTOLEM. ibid. p. 266 Pachon ιδ· . . . ΑΙγυτττίοις δμβρος. d. 9. m. Maii 

9 7 p. 266 Pachon ϊί· ΑΙγυτττίοις ύετός· βέρους άρχή. Εϋκτήμονι καΐ Φιλίττττω 
έπισημαίνει. d. 10. m. Maii 

9 8 p. 267 Pachon κδ·. . . ΑΙγυτττΙοις καΐ Ίπττάρχίρ ψακάζεικαΐέττισημαίνει. 
d. 19. m. Maii 

9 9 p. 257 Pachon κθ·. . . Αίγυτττίοις άνεμώδης κατάστασις. Εύκτήμονι καΐ 
Φιλίτπτω έττισημασία. d. 24. m. Maii 

10 0 ρ. 268 Payni e r . . . ΑΙγυτττίοις βοριάς σφοδρός- ΚαλλίτΓ-rrcü κσΐ Εύκτή-
μονι hn σημαίνει. d. 26. m. Maii 

10 1 p. 268 Payni β · . . . ΑΙγυτττΙοις έττισημαίνει. Μητροδώρω καΐ Καλλίτππρ 

νοτία. d. 27. m. Maii 

10 2 p. 268 Payni γ · . . . ΑΙγυτττίοις καΐ Δημοκρίτω ύετία. d. 28. m. Maii 

108 p. 269 Payni η · . . . ΑΙγυτττίοις άργεστής ή ζέφυρος ττνεϊ. d. 2. m. Iunii 

10 4 p. 269 Payni θ · . . . Αίγυτττίοις άργεστής καΐ ψακάς. Δημοκρίτω ύδωρ 
έτπγίνεται. d. 3. m. Iunii 

10 5 p. 269 Payni ία·. . . Atyurrrlois ψακάζει. Κσίσαρι βροντή, ύετός. 
d. 5. m. Iunii 

10 6 p. 261 Payni Ti·... ΑΙγνπτΙοις ζέφυρος ή άργεστής, βροντή. 

d. 9. m. Iunii 

10 7 p. 261 Payni ιζ· . . . ΑΙγυτττίοις δι' ήμέρας ψσκάζει. d. 11. m. Iunii 

10 8 - p . 261 Payni ιθ· ΑΙγντττίοις ζέφυρος fj άργεστής, ψακάζει. d. 13. m. Iunii 

10 9 p. 261 Payni κα·. . . ΑΙγυτττίοις ψακάς. d. 15. m. Iunii 

11 0 p. 262 Payni icy·... ΑΙγυτττίοις καύμα- Δοσιθέω έττισημασία. 
d. 17. m. Iunii 

11 1 p. 262 Payni κδ · . . . Αίγυτττίοις ζέφυρος ή νότος καΐ καύμα. d. 18. m. Iunii 

112a PLIN. NH XVII I 256 XVII Kol. lulias gladius Orionis exoritur, quod in 
Aegypto post quatriduum. d. 19. m. Iunii 

112b PTOLEM. ibid. p. 262 Payni κ£·.. . ΑΙγυτττίοις ύετός. d. 19. m. Iunii 

11 3 p. 262 Payni κς· ΑΙγυτττίοις ζέφυρος, βροχή, βροντή. d. 20. m. Iunii 

114 p. 263 Epiphi α· . . . ΑΙγυτττίοις ζέφυρος καΐ καύμα. d. 25. m. Iunii 

11 5 p. 263 Epiphi γ· Αίγντττίοις καΐ Δημοκρίτω ζέφυρος ττνεΐ. d. 27. m. Iunii 

116 p. 264 Epiphi ς · . . . ΑΙγυπτίοις άνεμος καΐ άέρος άκρασία. d. 30. m. Iunii 
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11 7 p. 264 Epiphi θ · . . . ΑΙγυπτίοις καΐ Καίσαρ! νότος καΐ καϋμα. d. 3.m. Iulii 

118a PLIN. NH XVIII 268 Ab solstitio ad Fidiculae occasum VI Kai. Iul. Caesari 
Orion exoritur, zona autem eins IUI Non. Assyriae, Aegypto vero Procyon matutino 
aestuosus, quod sidus apud Romanos non habet nomen, nisi Caniculam hanc volumus 
intellegi. d. 4. m. Iulii 

118b XVIII 288 A. d. IUI Non. Iul. cum Aegypto Canicula exoritur. 
d. 4. m. Iulii 

118 c PTOLEM. ibid. p. 265 Epiphi ϊ · . . . ΑΙγυπτίοις άργεστής καΐ ύετία. 
d. 4. m. Iulii 

11 9 p. 266 Epiphi ϊα · . . . Αίγυπτίοις ζέφυρος ή άργεστής καΐ βρονταί, Μητρο-
δώρω άργεστής, Καλλίττττω νότος, Ίττττάρχω νότος ή ζέφυρος. d. 5. m. Iulii 

12 0 p. 265 Epiphi ϊ γ · . . . ΑΙγυπτίοις έπισημαΐνει. Ίττττάρχω πρόδρομοι 
Κυνός. d. 7. m. Iulii 

12 1 p. 266 Epiphi ΐε · . . . ΑΙγυπτίοις άργεστής καΐ ζέφυρος. Εύκτήμονι καΐ 

Φιλίττττω νοτία καΐ προδρόμων Αρχή. d. 9. m. Iulii 

12 2 p. 266 Epiphi ϊς · . . . ΑΙγυπτίοις έπισημαίνει· δυσαερία. d. 10. m. Iulii 

12 3 p. 266 Epiphi ΐ η · . . . ΑΙγυπτίοις πρόδρομος wpqt α ' πνεί. Μητροδώρφ 
ζέφυρος ή άργεστής. d. 12. m. Iulii 

124a PLIN. NH XVIII 269 Prid. Id. Iul. Aegyptiis Orion desinit exoriri. 
d. 14. m. Iulii 

124b PTOLEM. ibid. p. 266 Epiphi ic· ΑΙγυπτίοις καϋμα. Καίσαρι άνεμος πολύς 
πνεΤ. Ίππάρχω βορέας άρχεται πνεΐν. d. 14. m. Iulii 

12 5 p. 267 Epiphi κβ · . . . ΑΙγυπτίοις άνεμος πολύς καΐ ύετία ένίοτε. Δημο-
κρίτω ύδωρ, καταιγίδες. d. 16. m. Iulii 

12 6 p. 267 Epiphi κ γ · . . . ΑΙγυπτΙοις καΐ Δοσιθέω νότος καΐ καϋμα. 

d. 17. m. Iulii 

12 7 p. 267 Epiphi kl · ΑΙγυπτίοις ζέφυρος f| άργεστής καΐ καϋμα. d. 19. m. Iulii 

128a PLIN. NH XVIII 270 XIII Kal. Aegypto Aquila occidit matutino. d. 20. m. Iulii 

128b PTOLEM. ibid. p. 267 Epiphi κς·. . . ΑΙγυπτίοις άργεστής ή ζέφυρος. 
d. 20. m. Iulii 

129 p. 268 Epiphi icrj · . . . ΑΙγυπτίοις δΓ ήμερας ζέφυρος καΐ καϋμα. Εύκτή-
μονι καΐ ΦιλΙππορ δυσαερία, πρόδρομοι πνέουσιν. d. 22. m. Iulii 



KOMMENTAR 





L E B E N U N D W E R K . N A C H R U H M 
(T 1—30) 

Literatur: 
FRIEDRICH HULTSCH, Art. Eudoxos von Knidos, RE V I (1909) Sp. 930—960. 

(Siehe ferner die spezielle Literatur zu jedem D- und F-Kapitel.) 

Τ 1—6 Zeitbestimmung 

Die Überlieferung kennt drei Daten für Eudoxos' Akme: 423/2 (Τ 1), 
391/0 (Quelle von Τ 2—3), 369/7 (Τ 4—6). 423/2 scheidet als unerklär-
licher Fehler des Julius Africanus, Eusebius' Gewährsmann — so Syn-
kellos — aus; die ungefähre Übereinstimmung mit D 33 Εύδόξου του 
Πλάτωνος διδασκάλου mag zufällig sein, läßt sich übrigens mit Strei-
chung von διδασκάλου leicht entfernen. Das zweite Datum sollte nach 
Τ 3 mit Iphikrates' Sieg über die Spartaner zusammenfallen: Ol. 97,2, 
d. h. 391/0; duce Phormione ist dadurch zu erklären, daß Phormio der 
eponyme Archon für 396/5 ist und deshalb in Gellius' Quelle neben 
der Niederlage der Vej enter genannt wurde (richtig Diodor XIV 54, 1). 
Dieser Sieg wurde aber in Τ 3 wegen des Synchronismus mit Aristoteles' 
Geburt, 384/3, zu spät datiert. Das einzig richtige römische Datum des 
Synchronismus mit Eudoxos' Akme ist Roms Eroberung (Gell. ib. 22), 
welche von Eusebios auf Ol. 97,2 gesetzt wurde, von seinen Abschrei-
bern aber irrig auf Ol. 97,1 (T 2: vgl. krit. App.), von Polybios I 6,2 
auf Ol. 97,4. 

Das dritte Datum, Ol. 103, entspricht einem Philosophensynchro-
nismus, den Diodor XV 76, 4 auf Ol. 103, 4, d. h. 365/4, datiert kannte: 
Υπήρξαν δέ κατά τούτους τους χρόνους άνδρες κατά παιδείαν άξιοι 
μνήμης 'Ισοκράτης τε ό ρήτωρ καΐ οί τούτου γενόμενοι μαθηταΐ καΐ 
'Αριστοτέλης ό φιλόσοφος, έτι δέ Άναξιμένης ό Λαμψακηνός και Πλάτων 
ό "Αθηναίος, Ιτι δέ των ΠυΘαγορικών φιλοσόφων οί τελευταίοι (vgl. 
Aristoxenos Fr. 19 Wehrli), Ξενοφών τε ό τάς Ιστορίας συγγραψάμενος 
έσχατόγηρως ών, μέμνηται yap της Έπαμεινώνδου τελευτής μετ' όλίγον 
χρόνον γεγενημένης( Άρίστππτός τε καΐ 'Αντισθένης, ιτρός δέ τούτοις 
ΑΙσχίνης ό Σφήττιος ό Σωκρατικός. Diesen Synchronismus wird auch 
Sotion in Τ 7 § 86 — κατά κλέος των Σωκρατικών — berücksichtigt 
haben, sowie der Gewährsmann von Τ 5 (40 Jahre nach Oinopides' 
Akme im J. 405). Nach Τ 6 aber erweist sich das erste Jahr der Olym-
piade (368/7 έττΐ Ναυσιγένους) als das nachweisbar echte Datum des 
Apollodor (anders I. Düring, Aristotle in the ancient biographical tra-
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dition, Stockholm 1958, 257). Denn in Τ 4 weist die von ihm erwähnte 
Spitzenleistung des Eudoxos εύρεΐν τε τά ττερί τάξ καμττύλας γραμμάς 
deutlich auf die Lösung des Delischen Problems (unten D 24—29) 
hin, welches nach der von Eratosthenes erfundenen Inszenierung Pia-
ton, Archytas und Eudoxos zu einem Dialog zusammenbrachte und 
somit einen Synchronismus des Eudoxos mit Archytas' Akme ver-
ursachte. Diese Akme hat A. Gudeman, Berl.Phil.Woch. 1913, 1343f., 
aus Cic.Cat.mai. 12, 41 trefflich rückerschlossen und auf 368/7 da-
tiert : sie wird Eudoxos' Datum schon bei Eratosthenes, dann bei Apol-
lodor bestimmt haben, was F. Jacoby, Apollodors Chronik 315, über-
sah. Die besondere Beziehung des Aristoteles zu Eudoxos in Τ 6 hängt 
von diesem Synchronismus ab, freilich durch Mißverständnis; auch 
Synesios in Τ 20 scheint sie gekannt zu haben. Über die möglichen 
Deutungen von έττΐ Εύδόξου (1. άρχοντος: unbekannter und nicht in die 
Archontenliste eingetragener Archon, 2. σχολαρχοΟντο?: vgl. Komm, 
zu D 1 Anf.) zusammenfassend O. Gigon, Vita Aristotelis Marciana 
(Kl.Texte f. Vorl.), Berlin 1962, 49ff. „Als Eudoxos eben dort war" ? 

Aus den Umständen dieser dritten Datierung ergibt sich, daß von 
Eratosthenes an die Begegnung mit Archytas als das wichtigste Ereig-
nis in Eudoxos' Laufbahn betrachtet wurde. Von Apollodor als Akme 
gedeutet, führte sie zu den modernen Datierungen, die Eudoxos' Ge-
burtsdatum auf 420/19 oder 419/8 (G. F. Unger, Philol. 50, 1891, 
191 ff.), 408/6 (F. Jacoby a. O. und nochmals FGrHist. Komm. II 751), 
um 400 (R. Helm, Hermes 29, 1894, 167ff.) usw. zurückrechnen. Diese 
Datierungen scheitern jedoch alle an F 342 und am Schlußsatz von 
Τ 4, wonach Eudoxos mit einer Lebensdauer von 53 Jahren Piaton 
überlebte. Setzt man dagegen mit Sotion Τ 7 § 86 den ersten Aufent-
halt in Athen in sein 24. Lebensjahr, so fällt seine Geburt auf 391/0, 
dieses Jahr natürlich mitgerechnet. Die von Τ 2 und Τ 3 unrichtig ver-
mittelte Angabe wird man dann eher durch die übliche Verwechslung 
der Geburt mit der Akme erklären müssen als durch irgendeine ge-
lehrte Kombination. Diesem Datum entsprechen einerseits der sehr 
genaue Bericht des Eudem in D 22, Eudoxos sei έταίρος των irepl Πλά-
τωνα gewesen, anderseits die etwas vagere Angabe, er sei Schüler des Pia-
ton gewesen (T 9, Philargyrius in Τ 10, F 1). 390 als Geburtsdatum hat 
schon mit anderen Argumenten F. Susemihl, Rh.Mus. 53, 1898, 626ff., 
verteidigt; danach setzte M. Wellmann, Fragmente d. gr. Ärzte I 68f., 
Philistions Akme wegen Τ 7 § 86 auf 388. G. de Santillana, Isis 32, 
1940 (erschienen 1947), 248—262, versucht sogar Eudoxos' Akme auf 
Grund des Chronicon Paschale Τ 2 (mit entsprechender Emendierung 
von Τ 4) weiter herabzurücken. Wieder anders, aber wenig überzeugend, 
betrachtet P. Merlan, Studies in Epicurus and Aristotle, Klassisch-
Philologische Studien hrsg. von H. Herter u. W. Schmid, Heft 22, 
Wiesbaden 1960,103ff., den durch Chron.Pasch. 169a (T 2) auf Ol. 105, 
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4, d. h. 357/6, datierten Synchronismus Eudoxos' Akme~Erdbeben 
von Bura und Helike als die richtige Version des ungefähren Synchro-
nismus bei Eusebius: Erdbeben von Lokroi (Ol. 88) ~Eudoxos' Akme 
(Τ 1) und als den ursprünglichen Zeitansatz für Eudoxos. Demnach 
fiele Eudoxos' Ankunft in Athen (vermutliche Akme) auf 373/2, 
geschichtliches Datum des Erdbebens von Bura, seine Geburt auf 395, 
die ägyptische Reise auf 373—371, sein Tod auf 342/1. 

Τ 7—8 Biographie 

Direktes Zeugnis für einen antiken, gesonderten Bios bietet nur Τ 27. 
Als ältesten Biographen kennt Τ 7 § 88 den Peripatetiker Hermippos, 
welcher glaubwürdige Berichte wie ζ. B. D 22 benützt haben kann. 

Vatersname (T 7 § 86, Τ 8) und Heimat (T 9) sind sicher. Die Armut 
der Familie und des jungen Eudoxos hebt Sotion besonders stark her-
vor; sie scheint eher überlieferte Tatsache als Topos einer Berufung 
zur Philosophie (darüber O. Gigon, Mus.Helv. 3, 1946, 9 ff.) zu sein, 
da sie als bloßes Hindernis zu einer schon vorhandenen Berufung 
wirkt, nicht als paradoxer Gegensatz zu ihr. Sollte sie doch Erfindung 
gewesen sein, dann wird der Biograph (Hermippos?) dem Reichtum 
des Mannesalters die Dürftigkeit der Wanderjahre entgegengesetzt 
haben; ähnlich § 87 (Anfang). Daß der philosophische Eifer einen Stu-
denten täglich vom Peiraieus nach Athen hintreiben konnte, wird auch 
bei Diog.Laert. VI 1 von Antisthenes erzählt. 

Die damit zusammenhängende Reise nach Attika und die Wohl-
täterrolle des Arztes Chrysippos werden geschichtlich sein, sowie Eu-
doxos' Hingabe an die Medizin. Da ein anderer Eudoxos nach F 339 
um diese Zeit oder früher die Medizin in Knidos übte, mag diese Kunst 
Familienberuf gewesen sein. Verdächtig dagegen ist die von Sotion wohl 
unabhängig von Τ 6 und Eratosthenes' Platonikos berichtete Beziehung 
zu Piaton, da sie offenbar nur den von gewissen τινές — § 87 Ende — 
drastisch geschilderten Gegensatz zwischen Eudoxos' früherer Niedrig-
keit und dessen späterem Ruhm in der Akademie vorbereiten soll; 
Eudem in D 22 kennt sie nicht. S. übrigens den Kommentar zu Τ 11 
und 25. 

Als sicher geschichtlich darf ferner die ägyptische Reise gelten, da 
sie durch persönliche Erinnerungen ζ. B. in F 307 belegt wird. Sie läßt 
sich durch den im Grundriß zuverlässigen Bericht des Sotion auf 365/4 
datieren, als Nektanebos I., der mit Agesilaos seit 367 in Verbindung 
getreten war, dessen Söldner für seine Diensttruppen gewann. Daß 
Nektanebos II. nicht in Frage kommt, weil Agesilaos 360/59 am ägyp-
tischen Hof den Anfang seiner Regierung erlebte und im gleichen Jahr 
auf der Rückreise nach Griechenland starb, hat G. de Santillana a. O. 
255 ff. (s. Komm, zu Τ 4—6 gegen Ende) gezeigt. Ist die allerdings 
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nicht unmögliche Geschichte des Empfehlungsbriefs erfunden, so bietet 
doch der gegebene Rahmen ein unzweideutiges Anhaltsdatum, wie es 
neben de Santillana und nach wenigen anderen F. W. von Bissing, 
Forschungen und Fortschritte 25, 1949, 225, gegen die übliche Da-
tierung auf etwa 380 m. E. endgültig erwiesen hat. Damals war Eu-
doxos ungefähr 26 Jahre alt, was sich mit dem Apisorakel Τ 7 § 90 
recht gut verträgt. Die eigene Schule in Kyzikos mag er 363 oder 362 
gegründet haben und von dort aus konnte er bis 353 dem Maussolos 
Besuch abstatten, als dieser auf dem Gipfel seiner Macht stand. Um 
350 mag Eudoxos die Leitung seiner Schule einem Anderen überlassen 
haben, als Kyzikos' ökonomische Überlegenheit zusammenbrach — 
die lange gepriesenen kyzikenischen Statere verschwinden ungefähr 
um die Jahrhundertmitte. Eine frühere Datierung der ägyptischen 
Reise würde mit diesen Daten nicht so gut übereinstimmen. 

Die sonstigen Berichte über den Aufenthalt in Ägypten haben anek-
dotischen Charakter. Ort, Dauer und Zweck werden verschieden 
angeführt. Die eine Überlieferung knüpft an die Octaeteris als an ein 
in Ägypten geschriebenes Werk an und will beweisen, Eudoxos habe 
die kalendarische Wissenschaft der Ägypter durch dieses Werk den 
Griechen vermittelt (s. Komm, zu Τ 12). Sie wurde schon vor Sotion 
in Eudoxos' Biographie eingearbeitet, aus welcher der κατά τινας-Satz 
Τ 7 § 87 herrührt. Der Bearbeiter (Hermippos ?) hat die Dauer des Auf-
enthalts auf 16 Monate berechnet und die paradoxe Schilderung ξυρό-
μενόν τε ήβην — Scaligers ύττήνην ist farblos — καΐ όφρϋν erfunden, die 
offenbar aus Hdt. I I 37, 2 ξυρώνται -ττδν τό σώμα entwickelt wurde, da 
die ägyptischen Priester in der Tat die Brauen ungeschoren hatten 
(v. Bissing a. O. 225). Eine frühere, phantastische Variante desselben 
Motivs liegt in Τ 12 mit dem Vermerk ώς εϊρηταί τισι vor; sie lehrt, 
daß die von der Octaeteris ausgehende Überlieferung Eudoxos' Auf-
enthalt in Heliopolis festsetzte. 

Die andere Überlieferung unterscheidet sich von der ersten dadurch, 
daß sie den Einfluß der ägyptischen Wissenschaft auf die ganze Astro-
nomie des Eudoxos erweitert (s. Komm, zu Τ 14 u. 15). Sie rührt 
zweifellos von Hekataios von Abdera (etwa 300), Diodoros' Gewährs-
mann in Τ 16 und letzter erreichbarer Quelle für Τ 14—20, her: Eudem 
kannte sie noch nicht (vgl. Fr. 148 Wehrli und F 1). Außerdem ver-
bindet sie den Aufenthalt in Ägypten mit Eudoxos' späterem Ruhm. 
Sie hebt ferner seine Beziehungen einerseits zum Pharao hervor, der 
bei Sotion Τ 7 § 87 als sein Gönner erscheint (vgl. auch Τ 11), ander-
seits zum Priester Chonuphis, der ihn die Astronomie lehrt (vgl. Τ 
17—18), endlich zum Gott Apis, der nach Favorinus Τ 7 § 90 seinen 
kommenden Ruhm verkündet. Ort dieser Beziehungen kann nur Mem-
phis als Heimat des Chonuphis, Königsstadt und Heiligtum des Apis 
gewesen sein. Erst Favorinus wird beide Überlieferungen ineinander 
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verschmolzen und Chonuphis zu einem Heliopolitaner gemacht haben. 
Bei Plutarch, De gen. Socr. 6, tritt der gleiche Chonuphis als Memphiter 
Prophet und Piatons Lehrer hervor; die verschiedenen Schreibweisen 
Chonuphis (T 17), Konuphis (T 20), auch Ichonuphis (T 7 codd.) sind 
uns als gewöhnliche Namen durch mehrere ägyptische und griechische 
Urkunden bekannt, vorwiegend aus Memphis (v. Bissing a. O. 226). 
Da sich Eudoxos F 287 auf ägyptische Priester und Γ 289 auf Mem-
phiter Philosophen ausdrücklich beruft, wird er auch in Γης Περίοδος 
Chonuphis als Gewährsmann genannt haben. S. Nachtrag S. 270. 

Über die Kyzikosperiode wird außer dem Besuch bei Maussolos (gest. 
353) nichts mitgeteilt. Aus F 67 erhellt, daß er wahrscheinlich dort 
die Phaenomena verfaßte. Von den vielen Schülern, die ihm dann — 
so Sotion — nach Athen folgten, nennt Eudem D 22 Menaichmos, 
Deinostratos und vielleicht, als Kyzikener, Athenaios; D 26 und Τ 24 
setzen den Kyzikener Helikon hinzu; F124 Anf. (Quelle Eudem) erlaubt 
auch die beiden Kyzikener Astronomen Polemarchos und Kallippos 
hinzuzufügen, obwohl sie erst später nach Athen zogen. D 23, 27, 28 
u. 64 bezeichnen die Mathematiker unter ihnen mit oi περί Εϋδοξον, 
einer Formel, die wohl Eratosthenes im Platonikos gebraucht haben 
wird. Hat aber Eratosthenes Eudems Darstellung so interpretiert, daß 
er die Schülerschar um Eudoxos in die Inszenierung des das Delier-
problem behandelnden Dialogs hineinbringen konnte, dann ist auch 
er daran schuld, daß Eudoxos' Akme mit Archytas' Akme zusammen-
fiel, indem er sich nicht darum kümmerte, ob Eudoxos als Erwachsener 
oder als Student den Archytas bei Piaton treffen konnte. 

Wie man sich sonst Eudoxos' Tätigkeit in Athen vorzustellen hat, 
bleibt ungewiß. Sicher trat er nicht in die Akademie ein, »dozierte« 
also nicht dort. Sotion weiß nämlich nichts derartiges und beruft sich 
im Gegenteil Τ 7 § 87 (Ende) auf ungenannte Gewährsmänner, um zu 
behaupten, Eudoxos habe mit seinen vielen Schülern Piaton verblüf-
fen wollen. Auch die Anekdote § 88 (Anfang) deutet eher auf ein ge-
legentliches Zusammentreffen beider Philosophen als auf regelmäßige 
Mitarbeiterschaft; es wird sogar nur ein Symposion erwähnt. Aber 
auch dieses Symposion ist alles andere als geschichtlich. Freilich hat 
es A. Boeckh, Über die vierjährigen Sonnenkreise der Alten, Berlin 
1863, 156, richtig auf die Zeit datiert, da Piaton dem berühmt gewor-
denen Scholarchen Achtung erweisen mußte; dabei aber übersah er, 
daß es literarische Erfindung war. Der literarische Charakter des Be-
richts Hegt ja auf der Hand und läßt sich besonders daran nachweisen, 
daß die Symposiasten damals zum ersten Mal im Hemikyklium — also 
um einen Sigma-Tisch: vgl. Martial. 10, 48, 6 — gesessen haben sollen. 
Ob mit dieser Einrichtung gegenüber der üblichen im offenen Viereck 
Platz gewonnen wurde, wie E. Frank, Knowledge, Will and Belief (Wis-
sen, Wollen, Glauben), Zürich-Stuttgart 1955,151, annahm, ist fraglich. 
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Eher schwebt hier das Bild der Philosophenexedra vor, wie sie uns archi-
tektonisch schon zur Zeit der Ptolemäer entgegentritt (Hemikyklium 
im Serapeum von Memphis, worüber zuletzt A. von Salis, Eumusia, 
Festgabe für Ernst Howald, Erlenbach 1947, 19 f.): berühmte Philo-
sophen um den weisen, vorbildlichen Meister. Eine solche pompöse 
Inszenierung geht zweifellos auf einen Dialog zurück, Eratosthenes' 
Platonikos oder Herakleides' Astronomendialog (Fr. 110 Wehrli, vgl. 
Komm, zu F 121—125). 

Das Ende seines Lebens verbrachte Eudoxos in Knidos (T 7 § 88). 
Dort wurden Periodos (erst nach Piatons Tod: F342), Enoptron (s. 
Komm, zu F 67) und Περί ταχών (s. Komm, zu F 62—63) verfaßt. Dort 
hat er eine Sternwarte errichten lassen (T 13 u. 21). Dort soll er ge-
altert sein (T 22). Seine Rückkehr in die Heimat wird mit der Erbau-
ung des neuen Knidos ungefähr zusammengefallen sein, die schwerlich 
vor 350 anfing, da die jüngste bekannte politische Inschrift des alten 
Knidos »from the style of the writing may very probably be dated 
about or soon after the middle of the fourth century« (G. E. Bean and 
J . M. Cook, The Cnidia, ABSA 47, 1952, 188) und die älteste datier-
bare Spur der neuen Stadt, eine glasierte Tellerscherbe, dem dritten 
Viertel des Jahrhunderts gehört (ebda. 212). Das von Bean und Cook 
zuerst vorgeschlagene Gründungsdatum um 360 stützt sich haupt-
sächlich auf die unhaltbare Datierung des Todes des Eudoxos auf 355 
und die nicht einwandfreie Annahme, die Knidier hätten nicht lange 
Zeit nach der Gründung des neuen Kos im J . 366/5 die Aphrodite-
statue erworben, die Praxiteles nach Plin. NH XXXVI 22 zuerst den 
Koern angeboten hatte. Ist aber Eudoxos erst um die Jahrhundertmitte 
von Kyzikos nach Athen emigriert, dann mag er schwerlich vor etwa 
348 in die Heimat zurückgekehrt sein. Damals war er 40—45 Jahre alt: 
das Ehrendekret, das ihm seine Mitbürger beschlossen, und der Auf-
trag, der Stadt neue Gesetze zu schreiben, sind nur für einen reifen, 
berühmt gewordenen Mann denkbar. Die Fortführung seiner Schrift-
stellerei und die Erwähnung eines knidischen Schülers (T 7 § 89) setzen 
Lehrtätigkeit in Knidos, wahrscheinlich an der Medizinschule, voraus. 
Die Gesetzgebung wird mit dem Sturz der Oligarchie in Knidos zu-
sammenhängen (vgl. Arstt. Pol. 1305b 12 u. 1306b5). Sie gehört doch 
noch vor der Gründung der neuen Stadt, wenn diese erst um 330 ge-
schah, wie es jetzt Bean und Cook, ABSA 52, 1957, 85f., annehmen 
möchten. 

Mit der Erwähnung des Ehrendekrets endet in Τ 7 der biographische 
Abschnitt. Es folgt nach einem ungeschickten Übergang ('Αλλά καΐ — 
έγένετο) der bibliographische, welcher hauptsächlich aus der Notiz aus 
Hermippos besteht. Dieselbe Notiz enthält aber auch einen Satz über 
Eudoxos' Töchter, der, wie Τ 8 zeigt, vor der Bibliographie seinen 
richtigen Platz haben sollte. Die Umstellung wurde durch den Uber-
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gang verursacht, den man auch für die Umstellung der drei Namen 
verantwortlich machen wird: in Τ 8 sind sie anders gruppiert (Aktis, 
Delphis, Philtis: alphabetische Anordnung?). Biographisch bedeutend 
ist unter diesen Namen nur Delphis, indem er offensichtlich eine Reise 
nach Delphi, möglicherweise auch eine Orakelbefragung voraussetzt. 
So heißt das eben nach Orakelbefragung geborene Mädchen auf der 
Inschrift Fouilles de Delphes I I I 1 Nr. 560 (Ende des IV. Jahrh. v. Chr.). 
Philtis taucht in Paros unter der Form Φίλτη auf (F. Bechtel, Personen-
namen 511). Aktis ist sonst nicht belegt. 

Τ 7—8 Bücherverzeichnis 

Der hervorgehobene Übergang von Biographie zu Bibliographie hat 
noch die Voranstellung der Gesetzgebung verursacht. Die ursprüng-
liche Folge war gewiß bei Hermippos άστρολογούμενα, γεωμετρού-
μενα, <ετερ' άττα άξιόλογα) καΐ νόμοι, entsprechend der Notiz Τ 7 
§ 86 (Anfang) Αστρολόγος, γεωμέτρης, Ιατρός, νομοθέτης. Hermippos 
wird aus Kallimachos' Pinakes geschöpft haben, wo die gleiche Folge 
an τά μέν γεωμετρικά τά δέ Ιατρικά nachzuspüren ist. Die Voranstel-
lung der άστρολογούμενα wird noch durch Τ 8 einigermaßen bestätigt: 
die dort verzeichneten Titel Octaeteris und Astronomie werden durch 
Hermippos auf Kallimachos' Pinakes zurückgehen. Bei Kallimachos 
fehlten die erst von Eratosthenes für Eudoxos zurückgewonnenen 
Κυνων Διάλογοι; wer sie Τ 7 § 89 (Anfang) auf Eratosthenes fussend 
zur Bibliographie hinzugefügt hat, ist nicht zu ersehen. 

Τ 7 § 89 Schüler 

Der Aufzählung der Werke sollte wie gewöhnlich bei Diogenes Laer-
tios die Aufzählung der Schüler folgen. Von diesen aber wird nur der 
Arzt Chrysippos genannt, welcher als Knidier Eudoxos in Knidos ge-
hört haben wird. Mathematiker und Astronomen aus der Kyzikeni-
schen Periode fehlen auffallend (vgl. D 22!). Über diesen Chrysippos 
und die anderen gleichnamigen Ärzte gibt F. Susemihl, Rh.Mus. 53, 
1898, 626ff., Auskunft. Durch Hinaufrücken des Satzes Εύρίσκομεν δέ 
καΐ άλλον Ιατρόν Κνίδιον κτλ. vor Γεγόνασι δ' ΕΟδοξοι τρεις κτλ. gewann 
U. ν. Wilamowitz, Antigonos von Karystos, Berlin 1881, 324f., einen 
weiteren Chrysippos. Zweifel an der Überlieferung dieses Abschnitts — 
sowie an dem Namen Έρ{νεω (Wilamowitz ebda.) —ist aber unberech-
tigt. 

Τ 9—30 Nachruhm 

Τ 9—10 sind nur als Zeugen für die biographisch konventionellen 
Benennungen des Eudoxos wichtig. Τ 9 geht mittelbar auf Eratosthe-
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nes' Platonikos zurück. Τ 10 bewahrt durch Philargyrius neben mathe-
maticus die sonst nur durch Τ 8 und 14 vertretene Benennung philo-
sophies ; Piatonis discipulus (vgl. Τ 30 u. D 33) mag letzten Endes auch 
auf Eratosthenes zurückgehen. Eine dritte Benennung, die wie Τ 2, 3,5, 
usw. den Astronomen auszeichnet, schwebt den anderen Scholiasten 
in Τ 10 vor; ob sie damit Vergils quis fuit alter richtig deuten, bleibe 
dahingestellt. 

Τ 11—20 beziehen sich in verschiedener Weise auf den ägyptischen 
Aufenthalt. Τ 11 steht vereinzelt da, widerspricht sogar gedanklich 
Τ 22 (s. Komm.z.St.), muß aber als Abglanz einer breiteren Charakte-
risierung betrachtet werden, etwa aus Phanokritos' Biographie (T 27). 
Die anderen von Philostratos angeführten Beispiele tadeln Philo-
sophen, die auch ihre φιλοχρηματία bei Königen und Tyrannen aus-
übten. Der Urheber dieses Tadels wird sich den Eudoxos als einen geld-
süchtigen Sophisten vorgestellt haben, eine Vorstellung, die wahr-
scheinlich vom Ruhm des erfolgreichen, weltlichen Scholarchen aus-
geht und in Τ 26 (kynische Quelle!) eine andere Spur gelassen hat. 

Τ 12—20 stellen Eudoxos als den Vermittler der chaldäisch-ägypti-
schen Astronomie bei den Griechen vor. Wie das älteste Zeugnis in Τ12 
(vielleicht Eudem: τισι nicht zu ίερεϋσι zu ziehen; vgl. dessen Vor-
stellung des Thaies als Vermittler der ägyptischen Geometrie Fr. 133 
Wehrli) lehrt, ist die Ausarbeitung des Kalenders, also Octaeteris oder 
deren Quelle, Ausgangspunkt dieses Topos. Ursprünglich gehörte dazu 
die Erwähnung des Einflusses Piatons auf Eudoxos' astronomische 
Bildung, die man bis auf Eudem zurückverfolgen kann (vgl. F 1) und 
deren Wurzel in Herakleides' Astronomendialog zu suchen ist. Daß 
Piaton und Eudoxos 13 Jahre in Ägypten zusammen verbrachten, ist 
eher Erfindung als Überlieferungsfehler (über eine mögliche Kontami-
nation zweier unabhängiger Berichte s. J . Schwartz, Rev. arch^olo-
gique, 1958, I, 76—83). 

Τ 12—19 vertreten die erweiterte Vorstellung, nach welcher die 
Ägypter für die ganze astronomische Wissenschaft des Eudoxos ver-
antwortlich wären. Dies nämlich ist mit ουρανίων κινήσεις (Τ 13 u. 
15) und βαρβαρική σφαίρα (Τ 14) gemeint. Obgleich Strabo Τ13 nur von 
astronomischen Beobachtungen spricht, weil er die Sternwarte zu er-
wähnen hat, nicht von einer astronomischen Lehre, wird er wie Diodor 
Τ 16 vor ihm und wie Seneca Τ15 nach ihm Hekataios' Ansicht Τ 16 
(Ende: άστρολογήσαντα irap* αύτοϊς...) geteilt haben, Eudoxos habe bei 
den Priestern Astronomie gelernt. Τ 17—19 zeigen, wie sich diese An-
sicht in den Komplex der vermeintlichen Einflüsse der ägyptischen 
Weisheit auf das griechische Denken hineinfügt. 

Τ 20 darf noch als indirekter Beleg für die Charakterisierung des Eu-
doxos als Vermittler der ägyptischen Wissenschaft verwertet werden, 
wäre aber als einziges Zeugnis über seinen Stil größerer Aufmerksam-
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keit würdig, wenn nicht κόσμος της άτταγγελίας und σχεδιάζειυ εΰ unzu-
verlässige Urteile wären: σχεδιάζειν εύ setzt sogar Anhören eines Vor-
trags voraus! Der Schwerpunkt dieser nicht uninteressanten Schilde-
rung seiner Redekunst liegt jedoch in ihrer innerlichen Übereinstim-
mung mit Sotions Absicht Τ 7 § 87 (Ende), Eudoxos als den Scholarchen 
darzustellen, der sich durch seine zahlreiche Zuhörerschaft den größten 
Ruhm erwarb. Nur weil dieses Motiv in Eudoxos' Biographie eintrat, 
durfte der Knidier als ein glänzender Redner gelobt und von Philo-
stratos als das erste Beispiel der schönsprechenden Philosophen — 
Einleitung zu Τ 20: των φιλοσόφων τούς ξύν εύροία έρμηνεύοντας — ge-
wählt werden. Diese Charakteristik, die über das literarische Porträt 
bis auf die Wirklichkeit zurückgehen kann, wurde auch durch die plasti-
sche Überlieferung Τ 28 u. 29 hervorgehoben, indem sie Eudoxos mit 
seinen Schülern darstellt, Τ 28 sogar dozierend. In dieser Hinsicht be-
trachtet ihn mit Recht Philostratos als einen Vorläufer der neuen So-
phistik. Über die kynische Auffassung dieser Vorstellung s. Komm, 
zu Τ 26. Synesios' irriger Zusatz των 'Αριστοτέλους ομιλητών bleibt un-
erklärt (vgl. K. Treu, Synesios von Kyrene, ein Kommentar zu seinem 
»Dion«, Texte u. Unters, z. Gesch. d. altchristl. Lit. 71, Berlin 1958, 
30f.). 

Τ 21—23 gehören nur oberflächlich zusammen, indem Τ 21 gut be-
zeugte Tatsache (έκ της Ιστορίας της έν Κνίδω: über die Beobachtung 
wird Eudoxos selber, vermutlich im Enoptron oder in der Periodos Be-
richt erstattet haben; vgl. Komm, zu F 75a), Τ 22 und 28 hingegen 
reine Erfindungen sind. Τ 21 zeugt auch nur äußerlich für die materielle 
Möglichkeit der in Τ 22 und 23 geschilderten oder vorausgesetzten Be-
trachtung des Himmels, indem die durch diese Anekdoten veranschau-
lichte Lebensweise mit der in Τ 21 erwähnten Sternwarte nichts zu 
tun hat. Τ 22 widerspricht in der Tat einerseits der geschichtlichen 
Biographie, da Eudoxos nicht alt wurde, anderseits, insofern die An-
führung des Beispiels als Lob der Uneigennützigkeit des Philosophen 
bei Petronius alte Tradition ist, der durch Τ 11 vertretenen Vorstellung 
des habsüchtigen Sophisten. Τ 23 fügt sich etwas besser in die Über-
lieferung ein: reicher Stil im Apophthegma und kosmisches Empfinden 
entsprechen der sich in Τ 20 abspiegelnden Charakteristik. Τ 22 und 23 
sind aber beide Verbildlichungen des Bios theoretikos, einer Lebens-
weise, die die sonstige biographische Tradition über Eudoxos eben 
ausschließt (vgl. zum Motiv Arstt.Eth.Eud. 1216al l über Anaxa-
goras und Gell.Noct.Att. X 17 über Demokritos). Τ 24 hängt da-
gegen von der Vorstellung des Eudoxos als eines berühmten Scholar-
chen ab, wie sie etwa von Eudem D 22 verbreitet wurde. Da dieses 
Zeugnis Eratosthenes' Platonikos anscheinend nicht berücksichtigt — 
das Zusammentreffen des Eudoxos mit Archytas wird nicht voraus-
gesetzt — und außerdem einen annähernd richtigen Synchronismus 

L a s s e r r e , Eudoxos 10 
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zugrunde legt — der unechte Brief will zwischen Piatons zweiter und 
dritter Reise geschrieben sein und Eudoxos eröffnet seine Schule in 
Kyzikos um 363 —, wird man es entweder als ein direktes Zeugnis über 
Eudoxos oder als einen Widerschein der Geschichte der Mathematik 
Eudems betrachten müssen. 

Τ 25. Eudoxos' Reise nach Sizilien wird allgemein als geschichtliche 
Tatsache angenommen. Daß sie aber höchstwahrscheinlich Erfindung 
ist, liegt auf der Hand. Der einzige andere Beleg, F 143, wird aus un-
kontrollierbaren biographischen Angaben wie Τ 25 inferiert sein und 
ist deshalb wertlos. Die überlieferte Biographie weiß nur von zwei 
Begegnungen Piatons mit Eudoxos (T 7 § 86—87) und schließt eine 
andere motivisch aus, was übrigens auch gegen Τ 12 geltend gemacht 
werden muß. Ferner läßt Philostratos in Τ 11 den Eudoxos der Ge-
winnsucht wegen zum König Ägyptens gehen, in der gleichen Auf-
zählung der geldgierigen Philosophen aber Aischines, Piaton, Aristipp, 
Helikon und Phyton zu Dionysios, woraus erhellt, daß sein Gewährs-
mann von Eudoxos' Aufenthalt bei Dionysios keine Kunde hatte. Die 
Beziehungen von Schüler zu Lehrer mit Archytas und Philistion (T 7 
§ 86 Anfang) haben keine geschichtliche Grundlage: die Begegnung 
mit Archytas hat sich Eratosthenes im Platonikos in Athen vorgestellt, 
die Beziehung zu Philistion wird Kallimachos aus dem Vergleich der 
Werke erschlossen haben. Richtet man aber den Blick mehr auf den 
gedanklichen Inhalt von Τ 25 als auf den geschichtlichen Rahmen, 
dann wird klar, daß nur die allgemein anerkannte Beziehung des Eu-
doxos zu Piaton zu diesem Apophthegma Anlaß gegeben hat. Τ 25 ist 
in dieser Hinsicht mit den zahlreichen ähnlichen Apophthegmata des 
Aristipp in Verbindung zu setzen, die Dionysios den Jüngeren als den 
reichen Mann verspotten, dessen Freundschaft nur seines Geldes wegen 
gesucht wird. Zur Vorstellung des παυδοκεύςϊεί schon [Plat.] Epist. XI I I 
360 Β heranzuziehen. Unter solchen Umständen läßt sich aus dem fin-
gierten Verhältnis des Eudoxos zu Dionysios nicht einmal ein typi-
scher Zug seines konventionellen Bildes zurückgewinnen. 

Τ 26. Was die von Philodem ziemlich ungeschickt zitierte Chrie des 
Diogenes bedeutet, ist unklar. Nur soviel ist sicher, daß der Kyniker 
den Eudoxos als Eristiker unter die Sophisten einreihte (zu των άυτιλο-
γικών sind Plat. Lys. 216 A ol ττάσσοφοι άυδρες οί άνπλογικοί und der 
Titel Άντιλογικά bei Protagoras zu vergleichen). Das »große Kamel« 
wollte Diels z. St. (s. krit. App. zu Γ 127) wegen der Parömie bei Sy-
nesios, Epist. 113 »Selbst ein räudiges Kamel kann mehr Lasten tra-
gen als viele Esel« auf Polymathie beziehen. Als Lob des Kamels aber 
konnte das Sprichwort nicht zur Verspottung desselben verwendet 
werden. Μέγιστου scheint vielmehr Anspielung auf die Eitelkeit des 
äsopischen Kamels zu sein (vgl. Fabel 146, 147 u. 149 Chambry), das 
auf seine Größe übermäßig stolz ist. Demnach wäre Eudoxos wegen 
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seines großen Erfolgs als »Sophist« Zielscheibe des Spottes der kyni-
schen Chrie geworden. In dieser allerdings sehr problematischen Deu-
tung hängt Τ 26 mit Τ 20 zusammen; vgl. auch Τ11 und Komm. z. St. 

Τ 27: s. Komm, zu Τ 7 (Anfang) und Τ 11. Die Athenaios und Plu-
tarch gemeinsame Quelle ist unbekannt; darüber L. Nyikos, Athenaeus 
quo consilio quibusque usus subsidiis Dipnos. libros composuerit, Diss. 
Basel 1941, 33ff. 

Τ 28—29: s. Komm, zu Τ 20. Das Reliefbildnis Τ 28 gehört in die 
Kaiserzeit, die Anlage der Figur mag aber nach K. Schefold, Die Bild-
nisse d. ant. Dichter, Redner u. Denker, Basel 1943, 156, »sehr wohl 
auf eine Statue oder auf ein Gemälde des späteren IV. Jahrhunderts 
zurückgehen«. Auf dem Philosophenmosaik von Torre Annunziata, 
das sechs Schüler Piatons um den Meister gruppiert, welcher in der 
Mitte sitzt und geometrische Figuren in den Sand zeichnet, weist die 
Darstellung Piatons die gleiche Haltung auf, besonders was den rech-
ten Arm und die rechte Hand betrifft. Nur ist Piaton weniger nach 
vorne gebeugt. Die Bildnisgruppe Τ 29 (Siebenergruppe ?) dürfte ein 
Vorbild aus Varros Hebdomades vel de imaginibus oder aus einem ähn-
lichen Bilderbuch nachahmen. 

Τ 30. Ein Neuplatoniker Eudoxios ist uns nicht bekannt. Der gleich-
namige Schüler des Libanios (Christ-Schmid-Stählin, Gesch. d. gr. 
Literatur II® 1027, Fußn. 2) und der arianisch gesinnte Bischof Eudo-
xios, welche beide in Antiochia in der betreffenden Zeitspanne 350 bis 
400 lebten, kommen kaum in Betracht. Die Huldigung an den Lehrer 
mag aber dichterische (!) Fiktion sein und auf Eudoxos von Knidos 
zielen. Sie dürfte somit als das früheste Zeugnis der Schreibung 
Εύδόξιος gelten, die sonst zum ersten Mal in der Überlieferung von 
Hieronymus' Chronik nachzuweisen ist (Τ 1 u. 2 krit. App.: etwa 
V. Jh.?). 

10' 
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(Übersetzung von D 3—4 nach W. Schadewaldt) 

Aus der Nicht-Erwähnung eines philosophischen Werks in Τ 7 und 
8 und der Seltenheit der Bezeichnung φιλόσοφο? in den biographischen 
Notizen (vgl. Komm, zu Τ 9—10) möchte man erschließen, daß 
Eudoxos keine philosophischen Schriften hinterließ. Das Fehlen einer 
Doxographie in Τ 7 — § 88 ΦησΙ δ' αύτόν . . . ist eben Ersatz dafür — 
führt entschieden zum selben Schluß. Philosophische Fragen mögen 
allenfalls die Κυνών Διάλογοι (F 374) als Dialoge aus der Jahrhundert-
mitte behandelt haben. Da sie aber von einigen Gelehrten für Über-
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Setzungen aus dem Ägyptischen gehalten wurden, haben sie zweifellos 
mit D 1—2 und D 3—5 nichts zu tun. 

D 1—2 Über die Ideen 

Wie H. Karpp, Die Schrift des Aristoteles Περί Ιδεών, Hermes 68, 
1933, 384—391, erwies, rührt D 1 so gut wie D 2 aus Aristoteles' Περί 
ιδεών her. P. Wilpert, Zwei aristotelische Frühschriften über die Ideen-
lehre, Regensburg 1949, hat versucht, das Verhältnis der Metaphysik 
zu dieser frühen Schrift näher zu bestimmen, ließ aber dabei die paral-
lelen Abschnitte über Eudoxos absichtlich beiseite (S. 20f.). Περί Ιδεών 
enthielt bestimmt eine Darstellung der Ideenlehre, übte Kritik an ihr 
und berücksichtigte einerseits ihr Verhältnis zu den allgemeinen Be-
griffen des platonischen Sokrates, anderseits ihre Fortführung bei den 
Schülern Piatons. Nach Alexanders Zeugnis in D 2 ist Eudoxos unter 
letztere einzureihen; Aristoteles wird dabei entweder auf Eudoxos' 
Aufenthalt in Athen nach den Kyzikosjahren Bezug genommen haben 
oder auf den Einfluß der platonischen Lehre auf diese besondere Mei-
nung. Aus D 2 erhellt ferner, daß der Bericht im zweiten Buch von 
Περί Ιδεών Eudoxos' Meinung kaum ausführlicher wiedergab als der 
knappe Auszug in D 1. Ließ sich aber die eudoxische Anschauung von 
den Ideen so kurz zusammenfassen, dann war sie auch wirklich nie 
mehr als eine mündliche, wenig ausgebildete Stellungnahme zur pla-
tonischen Ideenlehre gewesen (so schon Karpp a. O. 28ff.). Der An-
nahme von v. Fritz a. O. 19ff., welcher nach Jacoby, Apollodors 
Chronik 324f., Fußn. 19, und mehreren anderen an eine Leitung der 
Akademie durch Eudoxos in Piatons Abwesenheit von 367 bis 365 
glaubt (ausTßaäul Εύδόξου erschlossen), Eudoxos habe im Vortrag 
die esoterische Ideenlehre seines Lehrers auf eigenen Wegen fortge-
führt, entzieht die auf F 342 fußende Chronologie die Grundlage. 

Die von Becker a. O. 391 vorgeschlagene Änderung von μεμιγ-
μένον in μεμιγμέυω, die das reine Weiß zur Ursache des gemischten 
Weißen machen sollte, wird nicht nur durch die unbequeme Stellung 
von μεμιγμένω vor τώ unhaltbar gemacht, sondern auch durch Alexan-
ders Zeugnis in D 2 über die Widerlegung des μεμιγμένον in Περί Ιδεών. 
Sie wurde schon von H. Cherniss, Aristotle's Criticism of Plato and the 
Academy I2, Baltimore 1944, 526ff., abgelehnt, welcher ferner den in 
D 1 mit ώς eingeführten Vergleich als einen aristotelischen Zusatz 
deutet und den Bericht über Eudoxos in Περί Ιδεών auf folgende Sätze 
beschränkt: τά είδη <έστίυ> αίτια <τών όντων) (D1, nach D 2 ergänzt) 
und μίξει τών Ιδεών έν toIs ττρός αύτάς τό είναι Ιχουσιν εκαστον είναι 
( D 2 ) . 

Aus der Widerlegung dieser Anschauung in Περί Ιδεών sind außer-
dem noch die Eigenschaften herauszulesen, die Eudoxos im Rahmen 
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einer Auseinandersetzung mit der platonischen Ideenlehre den Ideen 
zuteilen mußte. Cherniss a. O. 531 f. hat sie folgendermaßen grup-
piert : 

Aus den Einwänden 1 u. 2: ασώματοι und ούκ έναντίαι τοις ττρός 
αύτάς τό είναι εχουσιυ (daß εξουσιν έναντίωσιν ττρός άλλήλας auf ur-
sprüngliches αί ίδέαι και ταϋτα οίς μίγνυνται εξουσιν έναντίωσιν προς 
άλληλα zurückgeht, hat v. Fritz a. Ο. 8ff. an Hand von Arstt. Phys. 
188a 19—30 festgestellt). Beides schon im Phaed., 99Dff. bzw. 
105B. 

Aus Einw. 3—5: εν κατά τόν άριθμόν, απαθείς (αδιαίρετοι und αμέ-
ριστοι sind aristotelische Folgerungen). Der dritte Einwand erinnert 
auffallend an Plat.Parm. 131 AB, der vierte an Parm. 139E—140B; 
der fünfte ist bei Piaton nicht unmittelbar zu belegen, wird aber durch 
Phaed. 97 Β ff. vorausgesetzt. 

Aus Einw. 6: άττλαϊ. Vgl. Plat.Soph. 251 A—C u. 253 D, Tim. 30 D 
bis 31 B. 

Aus Einw. 7: -παραδείγματα. Zum ersten Mal Plat.Resp. 500 E, dann 
akademischer Ausdruck (ώς λέγουσιν: von Fritz a. O. 18). 

Aus Einw. 8—10: άφθαρτοι: vgl. Plat.Tim. 33 Α; χωρισταί: vgl. 
Phaed. 65 Dff.; ακίνητοι: vgl. Tim. 29 B—D. 

Karpps Versuch a. O. 29ff., die sieben ersten Einwände von den 
drei letzten zu trennen und sie Alexander selbst zuzusprechen, so daß 
allein die drei letzten für Eudoxos von Belang wären, widerspricht 
offen der Überlieferung. Daß die Einwände 1—6 die Konsequenzen der 
μϊξις auf die Probe stellen, allerdings mit Heranziehung des platonischen 
απαθείς (Einwand 4), die Einwände 7—10 dagegen die eudoxische Ιδέα 
an der akademischen Orthodoxie prüfen, betont mit Recht Cherniss. 
Dabei soll aber nicht unterdrückt werden, daß die inneren Wider-
sprüche der μΐξις-Lehre auch von der platonischen Ontologie aus ent-
larvt werden, zu der sich hier Aristoteles bekennt. Ähnlich Arstt.Top. 
113a 24—32, wo das Ungereimte der gleichen Lehre daran gezeigt 
wird, daß die Ideen im lebendigen Wesen zugleich κινούμενοι und 
ακίνητοι oder αίσθηταί und νοηταί wären, vorausgesetzt, man wolle 
sie mit den Anhängern der Ideenlehre als ήρεμοΟσαι καΐ νοηταί be-
trachten. 

Demnach erscheint Eudoxos' Anschauung von der Ideenlehre in 
ihrer Grundansicht alsdurchaus unplatonisch. Auchv. Fritz' Vermutung, 
Eudoxos habe sie als Antwort auf die im Jahre 367, also vor dem 
Parmenides, von Piaton noch nicht gelösten Fragen vorgetragen, 
negiert den Piatonismus des Knidiers, der vor Aristoteles' Kritik 
nicht zu retten ist. Denn der durch D 2 gesicherte Gebrauch 
von Ιδέα im platonischen Sinne setzt unbedingt die reife Vorstellung 
der Ideen voraus, wie sie uns schon in Resp. 507 Β ff. entgegentritt 
(zur Geschichte des Worts bei Piaton s. D. Ross, Plato's Theory of 
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Ideas, Oxford 1951, 10—21). Es ist nun nicht zu leugnen, daß sich 
Eudoxos diese Vorstellung nicht aneignen konnte und den Einfluß der 
Physiker nicht loswurde, nach welchen die Ιδέα, wie ζ. B. bei seinem 
»Lehrer« Philistion, Fr. 4 Wellmann, das Element — στοιχεΐον — war. 
Ihm bleibt vor allem die schon im Symp. 211Β behauptete Tran-
szendenz der Ideen fremd: nur ihre Immanenz kann er annehmen, und 
zwar in einem pifis-Prozeß, den Aristoteles mit dem platonischen μετ-
έχειυ — das Wort brauchte Eudoxos nicht — unpassend umschreibt. 
Deshalb wurde vom akademischen Standpunkt aus weniger die μϊξις 
an sich verworfen als die heterodoxe ιδέα-Vorstellung, die sich aus ihr 
ergab. 

Über die Frage nach der Natur der Farbe als beliebtes Problem der 
vorsokratischen Ontologie darf wohl Piaton Men. 76Aff. verglichen 
werden. S. Nachtrag S. 270. 

D 3—5 Über die Lust 

Die nicht unbeträchtliche Zahl der von Aristoteles angeführten Thesen, 
die Genauigkeit seines Berichts und der Umstand, daß er sie in D 3 
und D 4 getrennt auslegt, setzen eine schriftliche Vorlage voraus, auch 
wenn Eudoxos seine Ansicht nur mündlich geäußert hatte (vgl. Karpp 
a. 0 . 8). Diese Vorlage dürfte von Aristoteles selbst herrühren und 
etwa die Niederschrift eines Vortrags oder eines Gesprächs gewesen 
sein. Es hegt aber die Vermutung näher, er habe eine akademische 
Schrift benützt und zwar des Speusipp, aus dessen Lehre er drei Argu-
mente wiederholt, die Speusipp gegen die referierten Thesen des Eu-
doxos formuliert hat te; ein weiteres Argument, welches ebenfalls gegen 
Eudoxos gerichtet war, haben aus Speusipp Antiochos von Askalon 
und Cicero erhalten: 

Eudoxos 

D 3 oö ττάντ' έφίεται τάγαθόυ 
είναι.. . 

φανερό ν εκ τού έναντίου· την 
γάρ λύπην καθ' αυτό πδσιν φευκ-
τόν είναι . . . 

Speusipp 

1172b 36 oi δ' ένιστάμενοι ώς 
ούκ αγαθόν οδ ττάντ' έφίεται . . . 

1173a 6 ου γάρ, φασιν, ε! ή λύπη 
κακόν έστι, την ήδονήν αγαθόν 
είναι . . . ( = Fr. 60b Lang) und 
1153b 1 ώς γάρ Σπεύσιππος ελυ-
σεν, οϋ συμβαίνει ή λύαις, ώσττερ 
τό μείζον τω έλάττονι καΐ τω ίσω 
έναντίον οΟ γάρ αν φαίη όπερ 
κακόν τι είναι την ήδονήν ( = Fr. 
60a Lang). 
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μάλιστα 5' είναι αίρετόν δ μή δι' 
έτερον μηδ' έτέρου χάριν αίρού-
μεθα. 

D 4 τό γαρ μή έπαινεϊσθαι των 
άγαβώυ ούσαν μηνύει ν ότι κρείτ-
των έστί των έπαινετων ... 

Möglicher Anklang der speusip-
pischen Widerlegung bei Jambl. 
( = Arstt. ?) Protrept. 8 S. 45 Pis-
telli φρόνησις ouv φαίνεται τό 
πάντων αίρετώτατον ού δι' έτερον 
τι των συμβαινόντων (vgl. Phi-
lippson a. Ο. 458). 

Cie. De legg. 1 13 37 duxerunt... 
aut nihil omnino in bonis numeran-
dum, nisi quod per se ipsum lauda-
bile esset, aut certe nullum haben-
dum magnum bonum, nisi quod 
vere laudari sua sponte posset (= 
Fr. 58e Lang). 

Daß Speusipp sich mit Eudoxos über die Lust auseinandersetzte, 
wird seit Philippson a. Ο. 447ff. mit Recht allgemein angenommen. 
So urteilte schon Heliodoros (Ref. unter D 3) über die von Aristoteles 
aus Speusipp zitierten Stellen καΐ πρό$ μέν τόν πρώτον τοΟ Εύδόξου 
λόγον ταύτην κομίζουσι την ένστασιν, πρός δέ τόν δεύτερον, os εκ τοΟ 
έναντίου εστίν είλημμένος, εκείνη υ. Daraus darf freilich nicht ohne weite-
res geschlossen werden, Aristoteles habe Eudoxos' Anschauung nur 
durch Speusipp gekannt. Dieser Schluß bleibt immerhin brauchbare 
Hypothese, auch wenn Aristoteles nicht für jede eudoxische These die 
entsprechende Widerlegung durch Speusipp zitiert, da die Nik.Ethik 
keineswegs nach Vollständigkeit strebt. 

Bei dieser Annahme spielt das ungewöhnliche Lob des Eudoxos nach 
der Auslegung der führenden These in D 3 — mag es von Aristoteles 
selber, wie überall angenommen (aber warum έδόκει είναι, nicht ήυ?), 
oder vielmehr von dessen Gewährsmann herrühren — eine wichtige 
Rolle: es soll den Leser, der Eudoxos' Vortrag nicht anhören konnte, 
versichern, daß der Vortragende als echter Weiser sprach. Demnach 
wird die Lustlehre nicht einmal auf eine »Lehrschrift« des Eudoxos 
(so Schadewaldt a. O. 107) und kaum auf eine Vorlesung zurückzu-
führen sein, sondern eher auf eine gelegentliche Äußerung, welche z. B. 
durch einen Dialog (Speusipps Aristippos ?) zur Kenntnis des Aristote-
les gelangen konnte. D 3 έπιστεύοντο δ' ol λόγοι, sowie έδόκει ταϋτα λέγειν 
und D 4 ωετο dürfen auch kaum anders als buchstäblich gedeutet wer-
den. Zu ourcos εχειν (sc. έδόκει) »es schien sich so zu verhalten, wie er 
sagte« vgl. K. v. Fritz, Gnomon 11, 1935, 412. Durch έπιστεύοντο ver-
sucht ferner P. Merlan, Studies... (s. oben S. 138) 32 u. 98—104, den 
Schluß zu begründen, Aristoteles habe Eudoxos' Lustlehre damals 
Glauben geschenkt, als dieser im Jahre 367/6 »acting head« der Aka-
demie war (vgl. Τ 6 und Komm.). 
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Über das Verhältnis der eudoxischen Anschauung zu den zeitgenös-
sischen Lustlehren orientiert bestens Giannantoni a. O. 159 ff. Als 
angeblicher, beinahe legendenhafter Vorbote des Hedonismus bleibt 
Aristipp außer Spiel. Die Behauptung, die Lust sei der Zweck des 
Lebens, wird erst seinem Enkel Aristipp Metrodidaktos, Eudoxos' un-
gefährem Zeitgenossen, zugeschrieben, allerdings von einem einzigen, 
recht unzuverlässigen Zeugen (Euseb.Pr.Ev. XIV 18, 32 = II Fr. 5 
Giannantoni, Fr. 163 Mannebach ός καί σαφώς ώρίσατο τέλος είναι τό 
ήδέως ζην, ήδονήν έντόατων τήν κατά κίνησιν). Diese Behauptung hat 
Aristoteles im Protreptikos, Fr. 17 Walzer ( = Fr. 86 Rose), unter der 
Form της ηδονής τέλους ούσης angeführt und um so heftiger angegriffen 
als sie nur, wie aus den Fragmenten 10 c und 16 des Protreptikos her-
vorgeht, die Lüste des Essens und der geschlechtlichen Liebe berück-
sichtigte. Die nicht beweisbar anti-eudoxischen Argumente des Speu-
sipp in der Nik. Ethik bekämpfen offenbar eben diese Lehre: 1152b 12 
Lust sei γένεσις, nicht τέλος, 1152b 16 Lust, besonders geschlechtliche 
Lust, hindere das Denken, 1152b 18 es gebe kein herstellendes Wissen 
der Lust (Aristoteles wendet ein: Parfümerie ·— weil liebeserregend — 
und Kochkunst), 1152b 19 nur Kinder und Tiere — άλογα— streben 
nach Lust. Mit diesem Hedonismus hat Eudoxos nur die im ersten 
Argument von D 3 ausgedrückte Vorstellung der Lust als Zweck des 
Lebens gemein. Den Begriff des höchsten Gutes verdankt er hingegen 
Piaton, sowie den Gedanken, das höchste Gut sei das allgemeinste. 
Die Kriterien αίρετόν in D 3 und έπαινετόν in D 4 sind Leitmotive der 
akademischen Verhandlung über die Lust (s. unten); wenn ferner Eu-
doxos die Lust als nicht έπαινετόν erklärt und meint, sie sei μακαριστόν, 
benutzt er eine für das Lob der άρετή geprägte Unterscheidung, die 
Karpp a. O. 16 f. auf die sophistische Rhetorik zurückgeführt hat. 

Mit Speusipp teilt Eudoxos die Ansicht, das höchste Gut sei das, 
wonach alle Wesen trachten. Die gewählte Definition ist allgemeine Vor-
aussetzung der von Aristoteles referierten Polemik und tritt uns schon 
im Philebos 20 D entgegen; vgl. auch den Anfang von Eth. Nie. διό 
καλώς άττεφήναντο τάγαθόν, ου πάντ' έφίεται und die Doxographie 
Eth.Eud. 1218a 30—33. Daß sie nicht Eudoxos' Erfindung ist (anders 
O. Gigon, Mus.Helv. 16, 1959, 205), sondern akademisches Dogma, 
bezeugt indirekt Xenokrates Fr. 78 Heinze ούχΐ και Ζήνων τούτοις 
ήκολούθησεν ίπτοτιθεμένοις στοιχεία της εύδαιμονίας την φύσιν καί τό 
κατά φύσιν; άλλ' έκεΐνοι (d. h. Xenokrates und Polemon) μέν έιτί τού-
των εμειναν, ώς αϊρετών καΐ αγαθών και ωφελίμων. Daraus, daß die 
vier Thesen von D 3 die Gleichung αίρετόν = αγαθόν ausnützen, ist 
ferner zu schließen, daß sie wörtlich mit dem vorgeschlagenen Thema 
»welches ist das Gut ού ιτάντ' έφίεται« gegeben war (vgl. bes. Anfang 
von D 3). Auch der Gebrauch von τάγαθόν in der Bedeutung »höch-
stes Gut«, worüber Lieberg a. O. 50, wird von der Akademie her-



154 Philosophie 

rühren. Auf die sonst verbreitete Unterscheidung zwischen άγαθαί und 
φαΰλαι ήδοναί nehmen trotz H. Karpp und K. v. Fritz, Gnomon 11, 
1935, 409, weder D 3 noch D 4 Rücksicht: das Problem der Einheit 
der Lust war also nicht Ausgangspunkt der Auseinandersetzung. 

Das Verhältnis von D 3 und 4 zu Piatons Philebos ist Gegenstand 
zahlreicher Untersuchungen gewesen, deren Ergebnisse wesentlich 
voneinander abweichen (Übersicht bei Giannantoni a. O. 145—154). 
Daß Eudoxos der von Piaton unter dem Namen Philebos angegriffene 
Gegner sei, vermutete zuerst H. Usener, Preuß.Jahrb. 53, 1884, Iff . 
( = Vortr. u. Aufs., Leipzig 1907, 67ff.), dann, anscheinend unabhängig, 
A. Döring a. O. 122ff. Gegen diese These ließ Philippson a. O. 467f. 
zugunsten einer Identifizierung des Philebos mit Aristipp und Eudoxos 
zusammen gelten, daß Piaton nur das erste Argument von D 3 kennt. 
Karpp a. O. 23 ff. und A. Dies in der Bud6-Ausgabe des Philebos, Paris 
1941, LUIf f . , halten die unmittelbare Beziehung des Philebos zu Eu-
doxos überhaupt für unwahrscheinlich. Entscheidend ist hier nicht so 
sehr die Lustlehre an sich wie ihr Ausgangspunkt, das Gute sei das, wo-
nach alle Wesen trachten, ελλογα καΐ άλογα. Darauf beruft sich Phileb. 
20 D, freilich mit der durch 20 E—22 Β und 60 C D begründeten Beschrän-
kung trctv τ ό γ ι γ ν ώ σ κ ο ν αυτό θηρεύει και εφίεται, welche aber nur 
augenblicklich die allgemeinere Behauptung αιρετό ν άνθρωποι; καΐ ζώοις 
verdrängt (vgl. 22Β). Bemerkenswerterweise enthält eben diese Be-
gründung den einzigen anderen Berührungspunkt des Philebos mit 
Eudoxos: die Frage nach der gegenseitigen Angewiesenheit von Lust 
und Vernunft. Für Piaton kann die Vernunft die Lust entbehren, für 
Eudoxos wird jedes Gut, zu dem die Lust hinzutritt, durch sie erstre-
benswerter gemacht (D 3, vierte These). Wenn hier Eudoxos — so Lie-
berg a. O. 96f. — nur das Gutsein der Lust beweisen will, nicht daß 
sie das höchste Gut sei, was Aristoteles, Eth.Nic. 1172b 25ff., die pla-
tonische Widerlegung zitierend mißverstanden hätte, dann zielt Pia-
tons Angriff nicht auf ihn; vgl. jedoch die anfängliche Auseinander-
setzung über αγαθόν και ηδύ Phileb. 60 AB. Die eudoxische These bleibt 
aber der platonischen Widerlegung fremd, auch wenn Eudoxos damit 
beweisen wollte, freilich indirekter Weise, die Lust sei das höchste Gut, 
denn Piaton erhebt sich nur gegen die Ansicht, die Lust sei ein ίκανόν 
άγαθόν (20Ε, 22Β C, 60C), berücksichtigt also nicht Eudoxos' Argu-
ment, welches seinerseits ebenfalls gegen die Vorstellung des ίκανόν 
άγαθόν gerichtet ist. Berührungspunkt zwischen ihnen bleibt demnach 
nur die Auseinandersetzung mit einer Lustlehre, die das άγαθόν ού ιτάντ' 
εφίεται für ein ίκανόν άγαθόν hielt; bezeichnend, daß diese Lehre an 
beiden Stellen bei Piaton, 20Dff. und 60CD, ein geschlossenes Ganzes 
mit besonderer Nennung des Philebos bildet, außerhalb dessen keine 
sichere Berührung mit Eudoxos nachzuweisen ist. Die von R. A. Gau-
thier, L'Ethique ä Nicomaaue II . Louvain 1959, 87, hervorgehobene 
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Berührung von D 4 mit Phileb. 22 C—23 Β (άριστεϊα-Motiv) ist nur 
oberflächlich. Ein so loses Verhältnis läßt sich m. E. am besten durch 
die Annahme erklären, Eudoxos sei nur gelegentlich in dem von Speu-
sipp oder einem anderen Akademiker geschilderten Gespräch, das viel-
leicht die Kontroverse des Philebos erneuern wollte, für den Hedonis-
mus eingetreten, habe aber sonst nie diese Lehre verbreitet. 

Durch die verwandte Annahme, Philebos und Nik. Ethik seien Echos 
eines akademischen Symposions, in welchem Eudoxos die Grundlage 
des Piatonismus durch eine neue Bestimmung des höchsten Gutes habe 
erschüttern wollen, erhoffte E. Frank a. O. 149 ff. weiteres eudoxi-
sches Gut aus dem Dialog mit Speusipp zurückzugewinnen: Speusipp 
hätte seinem Gegner eingewandt, seine Neigung zur Geometrie be-
weise, daß das Wissen das höchste Gut sei, worauf Eudoxos erwidert 
hätte, Eth.Nic. 1175a31—35, diese Neigung sei die Lust des Geo-
meters. Die Stelle in der Nik. Ethik hat aber mit der Widerlegung der 
speusippischen Argumente nichts zu tun und soll nur mit anderen Bei-
spielen der Behauptung συναύξει yap τήν ένέργειαν ή οικεία ηδονή (vgl. 
D 3, erste und vierte These), die der eigenen aristotelischen Lustlehre 
gehört, eine Stütze bieten. 

Einen anderen Gedanken des Eudoxos versuchte Schadewaldt a. O. 
116 ff. aus der aristotelischen Lehre vom unbewegten Beweger heraus-
zuschälen : Eudoxos hätte schon vor Aristoteles in Gott die Verkörpe-
rung des Lustprinzips als des Gutes, dessen Anziehungskraft den ganzen 
belebten Kosmos in Bewegung setzt, erblickt. D 4 τοιούτον δ' είναι τόν 
θεό ν και τάγαθόν und Τ 7 § 89 τάτε περί θέων καΐ κόσμου—»offenbar eine, 
nicht für draußen bestimmte, .Lehrschrift'« (s. j edoch Komm, zu D 67) — 
würden dafür direkte, wenn auch nur mögliche, Ansatzpunkte lie-
fern. Gegen eine solche Erweiterung des Überlieferten, die allerdings 
Lieberg a. O. 56f. als wahrscheinlich bezeichnet, W. Theiler aber, 
Mus.Helv. 15, 1958, 103 Fußn. 62, ablehnt, ist einzuwenden, erstens, 
daß D 3 und D 4 nichts anderes zu beanspruchen scheinen, als der Lust 
im engen Rahmen einer Diskussion, die nur mit den Kriterien des 
αίρετόν und des έτταινετόν argumentiert, den ersten Rang zu geben, zwei-
tens daß Speusipp von einer metaphysischen Aussicht der bekämpften 
Lehre offenbar nichts weiß, endlich daß durch D 4 τόν θεόν καΐ τάγαθόν 
Gott und das Gute getrennt, nicht vereinigt werden, worin Eudoxos 
vielleicht einfach Speusipps Vorstellung übernahm, Fr. 38 Lang: Σπεύσ-
17ΓΤΓ05 θεόν οπτεφήνατο τόν voüv ούτε τω ένΐ οΰτε τω άγοθω τόν αυτόν, 
Ιδιοφυή δέ (daß sich Speusipp damit zu Piaton bekannte, bezeugt Fr. 39 a 
Platonem avunculum subsequens; über eine ähnliche Trennung bei Piaton 
vgl. D. Ross, Plato's Theory of Ideas, 43f.). Es scheint überhaupt, daß 
auf solch eine rein beschreibende Ethik, wenngleich sie die ganze le-
bendige Natur umfaßte, keine Ontologie aufzubauen war. Im Rahmen 
der Auseinandersetzung mit der Akademie wird sich Eudoxos durch 
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seine scharfe Logik und seine positivistische Haltung gekennzeichnet 
haben, nicht aber durch ein philosophisches System: vgl. D 4! Deshalb 
sollte man weniger nach einem gedanklichen Zusammenhang seiner 
philosophischen Thesen mit seiner wissenschaftlichen Forschung 
suchen, wie es Karpp a. O. 54ff. mit negativem und Schadewaldt 
a. 0. 118ff. mit positivem Ergebnis versucht haben, als nach dem 
methodologischen, der sich in der ständigen Erforschung des einfachen 
Naturgesetzes hinter der Vielheit der Phaenomene fassen läßt. 

D 5 bringt mit μηδέν δέ των άλλων άγαθών κτλ. eine neue, veränderte 
Formulierung der ersten These von D 3. Daß sie auf einem anderen 
Weg als D 3 von Aristoteles' Vorlage bis zu Alexander gelangte, ist 
nicht unmöglich aber recht fraglich. Deshalb wurde sie hier nicht in 
die Übersetzung aufgenommen. Die variierenden Formulierungen der 
zu D 3 und 4 referierten Kommentare sind dagegen sicher wertlos 
(anders R. A. Gauthier a. Ο. II 774). 

D 67—69 Schlechtbezeugtes 
Aus einem antiken Urteil über die Abhängigkeit des knidischen 

Arztes Chrysippos von Eudoxos Vorlesungen- oder Lehrschriftentitel 
zu erschließen, ist ein gewagter Versuch. Im besten Fall wird sich Chry-
sippos in seinen Werken hie und da auf ihn berufen haben. Wahrschein-
licher aber wurde der Einfluß durch Vergleich der erhaltenen Werke 
beider Schriftsteller, etwa von Kallimachos in den Πίνακες (vgl. die auf-
fallend ähnliche Formel Τ 7 § 86 Anfang), nachgewiesen. D 67 περί θεών 
umfaßt die Theologie und dürfte auf die Planetengötter — s. Komm, 
zu F 124 und D 6 gegen Ende — oder auf Zahlenspekulationen in der 
Art von F 293 zurückweisen (vgl. Xenokrates Fr. 15—22 Heinze und 
Straton Fr. 32—39 Wehrli), D 68 περί κόσμου auf astronomische Werke, 
D 69 περί των μετεωρολογουμέ νων auf Deutungen physischer Phänomene 
wie die der Nilschwelle in F 287·—289. Daß περί Θεών καΐ κόσμου nicht 
einen »Titel« bildet, sondern zwei, liegt auf der Hand (verfehlt Schade-
waldt a. 0. 107). 

Andere Spuren des angeblichen Περί Θεών versuchte Philippson a.O. 
478ff. bei Philodem nachzuweisen: 

1. Περί παρρησίας Fr. 6 Olivieri τώ] μεν άμαρτή [σαντι παρρη]σιά-
σεται, τω δέ και [πικρ]ότητας άποδιδόντι· διό καΐ 'Επίκουρος, Λεον-
τέως δια ΠυΘοκλέα πύστιν (pap. et Philippson, Gött.Nachr. 1930, 24: 
πίστιν ed.) θεών oü παρέντος, Πυθοκλεΐ μέν επίτιμα μετρίως, πρός δ' 
<Εΰδ>οξον (Philippson, Vogliano: ΠΡ0ΣΔΕ50Ν vel ΔΟΙΟΝ pap., 
frustulo 05 , ut vidit Diano, superimposito) γράφει τήν λαμπράν κα-
λουμένην επιστολή ν, λαβώ[ν άρχήν άπό τοϋ] Πυθ[οκλέους. 

2. Περί 'Επικούρου Β (Α. Vogliano, Epicuri et Epicureorum scripta 
in Here. pap. servata) Fr. 6 Kol. III . . . περί Κυζικηνοϋ τίνος άστρο-
λογογεωμέτρου παρίστησιν 2-ενοφάνει καΐ τοις περί τόν^'Ιδομενέα καΐ 
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Λεοντέα πορρωτέρω προβαίυουσι περί της αναιρέσεως της αποδείξεως, 
καΐ τούς [λόγους αύτ .. ώς πο]νηρούς φαίνεται δυσχεραίνειν. 

3. Πραγματεϊαι ρ. 32 Liebich (P. Here. 1418 Kol. XX) . . . άπειρος 
δέ λεπτολογίας διά τό μηδέ τον Εΰδοξον Ικαυώς ένδελεχίζειν έν φιλοσο-
φία, καθάπερ ήμΐν ελεγευ καΐ άτός ( = αυτός) καΐ κατά συμβεβηκός έμή-
νυεν Κρονίω[ι γ ' ] αύτω σ[υν]ών. 

Daß diese Zeugnisse mit Eudoxos ν. Knidos wenig oder nichts zu 
tun haben, unterliegt keinem Zweifel. Das erste scheidet aus, seitdem 
C. Diano, Stud. it. fil. class. 23, 1948, 60, in ES oder 0 2 ein »sovrap-
posto« erkannte und Olivieris Konjektur πρός δ' [αύτ]όν wiedereinsetzen 
konnte. Das zweite und Diog. Laert. X 6 τούς τε Κυζικηνούς έχθρούςτής 
* Ελλάδος (sc. έκάλει' Επίκουρος) weisen gewiß auf Polemik gegen die Kyzi-
kenische Schule. Daß aber diese Polemik gegen die Götterlehre gerich-
tet war, konnte Philippson nur auf Grund des ersten, jetzt endgültig 
beseitigten Zeugnisses folgern, und dabei war bereits die Behauptung, 
»die Schüler werden auch [Eudoxos'] Anschauungen über die Gottheit 
geteilt haben«, reine Willkür. Somit scheidet dieses Zeugnis ebenfalls 
aus dem Spiel aus. Das dritte ist Auszug aus einem Brief Epikurs d. J . 
293 oder 292/1 und betrifft einen neuen Jünger, »unerfahren in gründ-
licher philosophischer Erörterung, weil nicht einmal der Eudoxos be-
harrlich genug philosophierte, wie auch er selbst es mir sagte und bei-
läufig dem Kronios ganz persönlich bei einem Zusammensein mit-
teilte« (Übersetzung von W. Liebich, Aufbau, Absicht und Form der 
Pragmateiai Philodems, Diss. Berlin 1960, 34: der von mir hinzu-
gesetzt). Dieser Eudoxos wurde allgemein mit dem Knidier identifi-
ziert. Dagegen sind aber schwere Bedenken zu erheben. Das Präsens 
ένδελεχίζειν deutet nämlich eher auf einen noch tätigen Lehrer als auf 
den längst verstorbenen Begründer der Kyzikenischen Schule. Daß er 
im Gegenteil anscheinend noch lehrt, ergibt sich ferner daraus, daß 
Epikur über die Mängel seiner philosophischen Lehre nur von seinem 
Schüler und von dessen Vormund Kronios benachrichtigt wurde, nicht 
durch das hinterlassene Werk oder die mündliche Überlieferung: er 
hatte sie offenbar über den Unterricht an der verlassenen Schule — es 
dürfte übrigens eine andere als die Kyzikenische sein — befragt. Mit 
der Beseitigung dieses dritten Zeugnisses verschwindet der Ausgangs-
punkt mehrerer Ausführungen über Eudoxos' philosophische Stellung, 
über welche W. Liebich a. O. 44ff. bestens orientiert, z. B. von E. 
Bignone, L'Aristotele perduto e la formazione filosofica di Epicuro II, 
Firenze 1936, 78ff., und P. Merlan, Studies . . . (s. oben S. 138) 30. 
Sollte man trotzdem Epikurs Tadel auf den Knidier beziehen, dann 
darf man ihn mit Liebich a. 0. 53 höchstens in dem Sinne deuten, 
daß Eudoxos die eigentliche Philosophie gegenüber den nach Epikurs 
Ansicht überflüssigen Disziplinen der Astronomie und der Geometrie 
vernachlässigt hätte. 
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ASTRONOMIE 
(D 6—17) 

Literatur: s. Komm, zu F 1. 

D 6—15 Himmelskörper, Weltordnung 

Da D 6—15 die gleichen Probleme behandeln wie F 121—126, nur 
in breiterem Zusammenhang, ist der Kommentar dazu mit demjenigen 
zu diesen Fragmenten vereinigt. 

D 16 Astrologie 

D 16 bringt ein so spätes Zeugnis — zwischen 1120 u. 1148 —, daß 
es kaum erwähnenswert wäre, wenn es sich nicht mit F 343 stofflich 
decken würde. Da aber Cicero, der uns F 343 vermittelt, als Quelle für 
eine so ausgesprochene Byzantinerin wie Anna Komnena schwerlich 
in Betracht kommt, müssen wir eine griechische Uberlieferung an-
nehmen. Erfindung bleibt trotzdem nicht ausgeschlossen. In die grie-
chische Wissenschaft bürgert sich die Astrologie erst unter den Ptole-
mäern ein. 

D 17 Astrolabium 

Aus dem Wortlaut dieses Auszugs aus einem Erfindungenkatalog 
ergibt sich, daß die maßgebende Uberlieferung die Erfindung der 
Arachne Eudoxos, nicht Apollonios zuschrieb. Der abweichenden Mei-
nung gewisser nonnulli — d. h. eines einzigen Autors und seiner Ab-
schreiber — widerspricht einigermaßen der Umstand, daß Apollonios 
für die Erfindung des »Köchers« genannt wird. Gegen die oft wieder-
holte Behauptung, die Herstellung der Arachne beruhe unbedingt auf 
dem zur Zeit des Eudoxos noch nicht entdeckten Prinzip der stereo-
graphischen Projektion, hat sich O. Neugebauer, The early History 
of the Astrolabe, Isis 40, 1949, 246f., mit Recht erhoben. 

Das Arachne genannte Gerät ist uns durch Ptolemaios' Planisphae-
rium (Opera II 225ff. Heiberg) und Theon v. Alexandrien (bei Seve-
rus Sebokht in Journ.Asiat^r. 9, t. 13, 1899, 56—101 und 238—303 
und bei Joh. Philoponos in Rh.Mus. 6, 1839, 127—171; vgl. O. Neu-
gebauer a. O. 240ff.) als die bewegliche, durchbrochene Scheibe des 
flachen Astrolabiums bekannt, welche den Fixsternhimmel durch die 
stereographische Projektion des Tierkreises und der wichtigsten Sterne 
schematisch abbildete und dessen tägliche Drehung durch eine ent-
sprechende rotierende Bewegung wiedergeben konnte. Das flache 
Astrolabium wurde aber erst von Hipparch erfunden (Synes. Epist. 
ad Paeonium, PG 66,1584), und die sprachwidrige Bezeichnung άστρο-
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λάβος ist erst als Nachbildung des richtig von μεσολαβεΐυ abgeleiteten 
μεσολάβος des Eratosthenes denkbar. Die Arachne dieses Astrolabiums 
wird jedoch eine frühere Arachne nachgeahmt haben, die den Haupt-
bestandteil der ώροσκοττεϊον genannten Sternenuhr bildete und deshalb 
als Erfindung des Eudoxos angesehen werden dürfte, weil diese Er-
findung in D 17 zu den Horologien gezählt wird. Eine Anspielung bei 
Ptolemaios, Planisph. 14 p. 249, deutet sie als eine durchbrochene 
Scheibe, die den Tierkreis und die Parallelkreise, soweit sie zum Tragen 
der wichtigsten Sterne nötig waren, darstellte. Demnach wird man 
sich die Arachne ursprünglich als ein »Spinngewebe« vorstellen müssen, 
nicht als eine »Spinne«. Erst als die Parallelkreise im Astrolabium 
durch bloße Ansätze ersetzt wurden, die die Sterne trugen, durfte 
Theon das ganze Gefüge als eine »Spinne« erklären, »weil die Ansätze, 
die es trägt, es dem Körper und den Füßen einer Spinne ähnlich 
machen« (ap. Sev. Sebokht S. 74); vgl. darüber E. Zinner, Über die 
früheste Form des Astrolabs, XXX. Bericht der Bamberger Natur-
forsch.Gesellsch., 1947, 9f. Die durchsichtige Darstellung des Fixstern-
himmels auf dem »Spinngewebe« deutet auf eine nicht näher bestimm-
bare Einrichtung, dank welcher die augenblickliche Lage des Tier-
kreises und der wichtigsten Sternbilder mit einem hinter dem »Spinn-
gewebe« schematisch dargestellten und nur für einen gegebenen Hori-
zont gültigen Himmelsbüd verglichen werden konnte. Der Abstand 
zwischen dem unbeweglichen und dem beweglichen Teil des Geräts 
ergab die gesuchte Uhr. Bei dem horologium hibernum (Winter- oder 
Schlechtwetteruhr), auch horologium anaphoricum genannt (Uhr der 
Sternaufgänge), das Vitruvius im Abschnitt nach D 17 beschreibt, 
wurden »die zwölf Stunden durch Kupferdrähte bezeichnet, die vom 
Mittelpunkt aus auf der Vorderseite der Uhr nach der Weise des Ana-
lemma angeordnet waren. Auf dieser Vorderseite waren ringsumgehende 
Kreise angebracht, welche die Zeiten der Monate abgrenzten. Hinter 
diesen Drähten wurde eine Scheibe sichtbar, auf der der Sternenhim-
mel mit dem Tierkreis projiziert und aufgezeichnet war«. (Übersetzung 
von H. Diels, Antike Technik2, Leipzig und Berlin 1920, 214f.). Inso-
fern diese allerdings mechanische Uhr, die A. Rehm, Jahreshefte d. 
österr. arch. Inst, in Wien 6, 1903, 32—49, auf Grund eines in Salzburg 
gefundenen Fragments der hinteren Scheibe wiederhergestellt hat, 
mutatis mutandis das gleiche Prinzip wie Eudoxos' Arachne verwendete, 
gibt sie eine ungefähre Vorstellung ihrer Einrichtung. Das der Salz-
burger und der Vitruvschen Uhr eigene Regulierungssystem, durch 
welches der Fortschritt der Jahresdrehung des Fixsternhimmels jeden 
zweiten Tag von den gemessenen Abständen abgezählt wurde, erlaubt 
hingegen keinen Rückschluß auf ein eventuell entsprechendes System 
an der eudoxischen Arachne. Die in Phaenomena und Enoptron nieder-
gelegte Beobachtung der Auf- und Niedergänge, F 77—116, beweist 
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aber, daß Eudoxos imstande war, diese Drehung auch praktisch zu 
berücksichtigen. Der mittlere Teil derselben Werke, Γ 61—76, ver-
sichert ferner, daß er mit Hilfe der Kreise eine flache Himmelskarte 
ohne Kenntnis der mathematischen stereographischen Projektion, 
also durch Empirie, entwerfen konnte. Zur Möglichkeit einer mathe-
matischen Projektion in so früher Zeit ist immerhin Diels' Fußnote zu 
Demokrits Έκπετάσματα, Vorsokr. II® 141, heranzuziehen. 

Wenig überzeugend deutet Diels, Antike Technik2, 161 u. 168, Eu-
doxos' Arachne als das auf der gewölbten, inneren Fläche der becken-
und kuppelartigen Sonnenuhren eingeritzte Liniennetz und folglich 
Eudoxos' Horologion als eine solche Sonnenuhr. Gegen diese Annahme 
spricht in erster Linie der Umstand, daß die zweifellos nach der alten 
Arachne genannte »Spinne« des späteren Astrolabiums ein flaches 
Gerät als Vorstufe voraussetzt. Sie wird auch nicht durch die Inschrift 
gestützt, die der Astronom Andronikos Kyrrhestes (1. Jahrh. v. Chr.) 
unter das hemicyclium excavatum der von ihm in Tenos gestifteten 
Sonnenuhr eingravieren ließ, IG XII 5, 891 (Εΰδοξον von Diels ebda. 
172 sicher ergänzt): 

Πάτ]ρα σε Küppos, 'Ανδρόνικε, δεύτερον 
Ευδο]ξον έν ζώοισιν άλλου Ιτρεφεν 
σύ μέ]ν γάρ εγνως ούράνοιο ιταμφαή 
κύκλο] ν ταμέσθαι σφαιρικών τε πασσόφου 
διελεΐν] Άράτου ... 

Denn hier wird Eudoxos einfach als Astronom gerühmt, ohne beson-
dere Rücksicht auf eine von ihm erfundene Uhr. 

Setzt die ihm durch D 17 zugeschriebene Erfindung einen Traktat 
Περί αράχνης voraus, wie man gerne annehmen möchte, dann wird 
dieser mindestens den Bau und den Brauch der Arachne erklärt haben. 

GEOMETRIE 
(D 18—66) 
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Obwohl Buchform für Eudoxos' Geometrika weder vorliegt noch 
bezeugt ist — D 32 ist von D 31 aus zu deuten —, setzen die Zitate 
bei Aristoteles und Archimedes D 48 und 59 ff. niedergeschriebene 
Theorie voraus. Auch die wohl auf dasselbe Geometerverzeichnis zu-
rückzuführenden Exempla D 18 (dürftiges Exzerpt aus einer reicheren 
Liste) bis D 21 lassen Schriftstellerei vermuten. Diese wird in unbe-
stimmter Weise durch Τ 7 § 88 γράψας καΐ γεωμετρούμενα belegt, 
wo γεωμετρούμενα soviel wie lat. geometrica heißen wird; die spezielle 
Bedeutung »Beweise der Geometrie«, worüber Mugler a. O., ist hier 
wegen der Nachbarschaft von άστρολογούμενα auszuschließen. 

Über Umfang und Bedeutung der Geometrika berichten einander 
ergänzend D 22 und 23, jedoch unter einem Gesichtspunkt, der eine 
Sonderung der verschiedenen Werke nicht erlaubt. Es läßt sich sogar 
nicht einmal nach D 23 eine Zahlentheorie von der Geometrie sicher 
unterscheiden, da der Text unzuverlässig und schwer verständlich ist: 
soll durch τά περί μετρολογία ν (hapax) προβλήματα das Problem der in-
kommensurabeln Größen, etwa wegen Plat.Theaet. 147 D μήκει ού σύμ-
μετροι, erörtert worden sein ? Auf Zahlentheorie verweisen allerdings 
D 63—66; der Zusammenhang ist aber unbekannt. Die Voranstellung 
der καθόλου Θεωρήματα in D 22 besagt auch für Inhalt und Gestaltung 
der Geometrika wenig, da nicht objektiver Bericht vorliegt, sondern 
spätere Systematisierung. Eudems Grundansicht ist nämlich, daß der 
Fortschritt der Geometrie durch das Streben nach καθολικά befördert 

L a s i e r t e , Eudoxos 11 
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wurde: Thaies ist πρώτος εύρών, Eudoxos -πρώτος έπαυξήσας. Zugege-
ben, Eudem denke dabei an die allgemeine Proportionenlehre — D32-57 
—, so darf noch nicht daraus geschlossen werden, Eudoxos habe diese 
Lehre als ein Ganzes konzipiert und in Στοιχεία — über den Begriff 
zuletzt W. Burkert, Philologus 103, 1959, 189-193 — gestaltet. Man 
wird sich deshalb nur vorsichtig dem immer wieder geäußerten Urteil 
anschließen, wie es ζ. B. von Rufini a. 0 . 239 ausgesprochen wurde: 
»Forse puö dirsi che con Eudosso la geometria esce finalmente dal 
periodo delle ricerche empiriche e dei tentativi: con lui si inaugura la 
grande speculazione scientifica ...« Es muß vielmehr wegen folgender 
Erklärungen Eudems mit einer an einzelne Probleme noch eng an-
knüpfenden Theorie gerechnet werden: 

1. erst Eudoxos' Schüler Theudios habe τά στοιχεία zusammenge-
stellt (D 22); 

2. erst Eudoxos' Schüler Menaichmos habe das στοιχεϊον zugleich 
als eine Voraussetzung und als eine Grundlage definiert (Procl. 
In Eucl. S. 72 Friedlein, offenbar aus Eudem); 

3. erst ο! περί Ευδοξον haben die »archaische« Behandlung der Pro-
bleme umgebildet (D 23, Text unsicher, offenbar aus Eudem); 

4. Eudoxos stehe gegenüber Hermotimos auf der gleichen Entwick-
lungsstufe wie Theaitet: er habe die »ersten« (unmittelbaren? 
vorläufigen?) Lösungen der Probleme entdeckt (D 22). Der hier 
erwähnte Beitrag wird darin bestanden haben, daß die Grund-
lehrsätze als Weg zur Lösung festgestellt wurden; dieses Verfahren 
ist uns bei Theaitet für die Lösung des Problems des Theodoros — 
Plat. Theaet. 147Dff. — dank einem Bericht Eudems besonders 
gut faßbar (ap. Papp. In Eucl. lib. X, arabische Übersetzung, 
verdeutscht von H. Suter, Abhandl. z. Gesch. d. Naturwiss. u. d. 
Medizin IV 1922, 13—66: fehlt bei Wehrli): »Theaitet hatte die 
in der Länge kommensurabeln Potenzen von den inkommensu-
rabeln unterschieden und hatte die bekannten Irrationallinien 
nach den Medietäten eingeteilt, indem er die Mediallinie dem 
geometrischen, das Binomium dem arithmetischen und die Apo-
tome dem harmonischen Mittel zuteilte (d. h. durch diese Mittel 
entstanden erklärte), wie Eudemos der Peripatetiker berichtet 
hat.« 

In der Herausarbeitung des Eudoxischen bei Euklid — Buch V und 
XII : D 36-62 — wird man demnach von vornherein mit einer tief-
greifenden Umgestaltung der von Euklid bearbeiteten Bücher des Eu-
doxos zu rechnen haben, wenn überhaupt diese Bücher schon Στοιχεία 
waren, woran zu zweifeln ist. Folgender Vorgang kommt nämlich in 
Betracht: die von Eudoxos zur Lösung eines Problems aufgestellten 
Lehrsätze sind von Theudios aus ihrem Zusammenhang herausgelesen 
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und in logischer Folge geordnet worden und Euklid hat sie von Theu-
dios' Buch aus seinen Elementen angepaßt, teilweise durch hinzu-
gefügte Hilfssätze und neu verfaßte Beweisgänge. Über Euklids Ver-
fahren berichten die auf Pappus zurückzuführenden Zeugnisse D 30-32 
(vgl. E. Sachs, Die fünf platonischen Körper S. 29, Philologische 
Untersuchungen 24, 1917). Pappus oder sein Gewährsmann wird die 
von Eudem referierten »Erfindungen« mit Euklids Elementen ver-
glichen haben und auf Eudoxos' Urheberschaft des V. Buchs und 
einiger Sätze des XI I . geschlossen haben, ohne dabei von Theudios' 
Rolle zu wissen. Die Übereinstimmungen der wenigen zuverlässigen 
Zitate anderer Autoren mit Euklid — D 48-49 und 59-62 — lassen 
freilich vermuten, daß der eudoxische Wortlaut in diesen Fällen un-
verändert übernommen worden ist. Diskrepanzen fehlen aber auch 
dort nicht: vgl. D 59a und 59c. 

Unter diesen Umständen ist die Wiederherstellung des mathemati-
schen Werks des Eudoxos in seiner ursprünglichen Form hoffnungslos. 
Die vorliegende Fragmentsammlung verzichtet völlig darauf: sie stellt 
das Problem der Würfelverdoppelung als bestbezeugtes Problem vor-
an (D 24—29) und läßt darauf Euklids Bücher V und X I I folgen, 
wenigstens im Gerippe (D 30—62); den Abschluß bilden verschiedene 
Fragmente über Medietäten- und Zahlentheorie in sehr fraglicher Über-
lieferung (D 63—66). Von Euklids Buch V wurden nach dem Muster 
der Arbeiten von O. Becker und B. L. van der Waerden, freilich in 
neuer Beleuchtung, nur die zum Beweisgang der allgemeinen Propor-
tionenlehre unentbehrlichen oder schwer entbehrlichen Definitionen 
und Sätze aufgenommen; von Buch X I I nur die außerhalb Euklids 
als eudoxisch bezeugten Sätze D 59—62 und der unentbehrliche Hilfs-
satz D 58. Die nur deutsch gegebenen Beweise sind die euklidischen in 
stark verkürzter Fassung. 

D 24—29 Würfelverdoppelung 

Daß sämtliche Überlieferung über das sog. Delische Problem auf 
Eratosthenes' Dialog Platonikos zurückgeht, wurde von v.d. Waerden 
a.O. 262—271 festgestellt und von E.P. Wolfer, Eratosthenes von 
Kyrene als Mathematiker und Philosoph, Diss. Zürich 1954, an Hand 
einer kritischen Prüfung der Quellen erwiesen. Eratosthenes' Gewährs-
mann wird Eudem gewesen sein (s. Wehrli, Komm, zu Eudem, Fr. 141). 
Wie oben zu Τ 4 erörtert, gab dieser Dialog Anlaß zu einem Archytas-
Eudoxos-Synchronismus auf das Jahr 368/7, der besonders bei Apol-
lodor weiterwirkte. 

Von der Eudoxos in den Mund gelegten Lösung steht folgendes fest: 
1. Nach D 24—25 u. 29 έν προοιμίου sollen die gesuchten zwei mitt-

leren Proportionalen zu zwei gegebenen Strecken mittels »gebo-
11· 
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gener Linien« — über κσμττύλαι s. Tannery, Μέπι. scient. II 32-37 
(1884) — gefunden worden sein. Demnach werden die Kur-
ven nur zur Findung der Lösung gedient haben, nicht zum Beweis; 
vielleicht ging Eudoxos von Archytas' Lösung aus, indem er die 
Schnitte des Kegels und des sich drehenden Halbkreises mit dem 
Zylindermantel als Raumkurven beschrieb, allerdings ein schwie-
riges Unternehmen (vgl. VS 47 A 14). Das Problem hatte schon 
Hippokrates von Chios, VS 42 A 4, auf die Konstruktion von zwei 
mittleren Proportionalen reduziert: Eratosthenes wird jedoch 
diese Problemstellung Piaton zugeschrieben haben, wie aus dem 
von v. d. Waerden und Wolfer übersehenen Zeugnis des Joh. Phi-
loponos, Comm. in Arstt. Anal. post. S. 102 Wallies, deutlich her-
vorgeht. Piaton selbst erwähnt sie im Timaios 32 Β als etwas 
Bekanntes. 

2. Aus D 27—28 ist wahrscheinlich zu entnehmen, daß die Lösungen 
der Lehrer, also Eudoxos, Archytas und Menaichmos, im Gegen-
satz zu den mechanischen Kunstmitteln der οί περί d. h. ihrer 
Schüler, rein geometrisch waren (so v. d. Waerden und Wolfer). 
In dieser Richtung darf vielleicht zu D 28 όργανικάξ καΐ μηχανικάξ 
κατασκευής der freilich sehr unsicher wiederhergestellte Text von 
D 23 τώ]ν εν τε [όρ]γ[ανικ]τ| καΐ μη[χ]ανικ[τ|] verglichen werden. 

3. Nach D 29 έν άττοδείξει soll Eudoxos eine nicht stetige Proportion 
a c a b 

(Typus - = als eine stetige (Typus ^ = -) behandelt haben. 

Diese Angaben genügen nicht zur Wiederherstellung der Lösung. Tan-
nerys »divination d'une solution perdue«, M6m. scient. I 53—61 
(1878), schlägt eine brauchbare Kurve vor, verwirft aber die dritte 
Nachricht und bleibt deshalb, wenigstens hinsichtlich des Beweisgangs, 
unzutreffend. Auf eine andere mögüche Kurve weist O. Becker, Gno-
mon 27, 1955, 325 Fußn. 1, hin. Eudoxos wird wie Archytas, VS 47 
A 14, und oi ττερί Εύδοξον in D 27 vom allgemeineren Problem der 
Würfelvergrößerung ausgegangen sein und die in D 29 erwähnte ανα-
λογία durch Kurven beschrieben haben, deren Schnittpunkte die ge-
suchten mittleren Proportionalen ergaben. Die Auffassung einer Kurve 
als Ort ist in so früher Zeit, etwa ein Jahrhundert vor Apollonios' Plant 
Loci, nicht unglaublich. Ein ausgesprochenes Orts-Theorem hat Heath, 
The thirteen Books of Euclid's Elements, Cambridge 1925, II 198ff., 
bei Aristoteles, Meteor. 376a 3ff. nachgewiesen (vgl. auch desselben 
Mathematics in Aristotle, Oxford 1949, 181 ff.). Auch die gleich zu er-
wähnende Lösung des Menaichmos setzt eine solche Auffassung vor-
aus. Die Mehrzahl γραμμαί schließt Tannerys Projektionskurve aus und 
führt zu einer Lösung nach Art derjenigen des Menaichmos: Schnitt-
punkt zweier Parabeln oder einer Parabel und einer Hyperbel. Auf an-
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deren Wegen hat auch Heath, A History . . . 251, die Unzulänglichkeit 
der Lösung Tannerys bewiesen; ebenfalls skeptisch schon U. v. Wila-
mowitz, Ein Weihgeschenk des Eratosthenes, Gött. Nachr. 1894, 16 
Fußn. 3. 

Hinsichtlich der άναλογία wird gewöhnlich D 29 so gedeutet, daß 
Eutokios eine apokryphe oder schlecht überlieferte Lösung gekannt 
habe. An der άναλογία als Grundlage des Beweises ist jedoch nicht zu 
zweifeln, da die Lösung dadurch bedingt ist, daß die gesuchten mitt-
leren Proportionalen έυ συνεχεΐ dvaAoyfqt sind: so formuliert ζ. B . Archi-
med. De sphaer. I I 5 S. 198 Heiberg. Die Richtigkeit von διηρημένην 
άναλογίαν εύρών wird ferner durch das Vorhandensein einer Gegenüber-
stellung der Begriffe διηρημένη und συνεχής im Platonikos bestätigt 
(Theon Sm. p. 82 Hiller: die Autorschaft schon von Hiller, Der Πλα-
τωνικός des Eratosthenes, Philologus 30, 1870, 64f., erkannt). Die be-
treffende Stelle bestätigt aber zugleich die Richtigkeit von ώς συνεχεΐ 
χρήται; denn aus dem Satz bei Theon εστί δέ τρόπον τινά καΐ ή συνεχής 
έν τέτταρσιν δροις, δίς λαμβανομένου του μέσου ersieht man, daß jede 
4-gliedrige Proportion durch Identifizierung ihrer mittleren Glieder zu 

α χ y 
einer stetigen Proportion wird. Aus dem Verhältnisse - = - = - , wo 

χ und y die gesuchten mittleren Proportionalen zu den gegebenen 
a y 

Strecken α und b sind, ist zuerst die unstetige Proportion - = - her-

auszulesen. Multiplizieren wir aber beide Verhältnisse mit dem mitt-
x a y 

leren Verhältnis - , so wird die unstetige Proportion - = ^ zur stetigen 
ax xy 
— = 7—, so daß sie tatsächlich als eine solche behandelt werden darf. xy by 
Diese Reduzierung konnte nun Eudoxos mit Hilfe der Gleichvielfachen 
(vgl. Sätze D 41 und D 45) unschwer ausführen und demnach διηρημένη 
άναλογίφ ώς συνεχεΐ χρήσθαι. Sollte Eutokios' Urteil in D 29 trotzdem 
zuverlässig sein, dann wird die von ihm getadelte Lösung in seiner Vor-
lage bis zur Unverständlichkeit verkürzt worden sein. Den in D 27 er-
wähnten μεσογράφος άττό καμπυλών der Schüler des Eudoxos darf man 
sich als Kurvenschablone vorstellen, deren Kurven die betrachteten 
Proportionen beschrieben und, einander unter gewissen Umständen 
überschneidend, an ihren Schnittpunkten das Problem lösten: eine 
Art Vorstufe zu Menaichmos' Lösung. Wie Eudoxos diese Kurven 
punktweise konstruieren konnte, hat R. Böker, R E s. v. Würfelver-
doppelung, gezeigt (Heranziehung der Arachne — vgl. D 17 — un-
nötig). 

Der Zusammenhang dieser Lösung mit der Medietätenlehre, die Era-
tosthenes im Platonikos und in Περί μεσοτήτων entwickelte, ist um so 
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wahrscheinlicher, als D 63, das ergiebigste Zeugnis über die eudoxi-
schen Medietäten, offenbar dem Platonikos entnommen wurde (vgl. 
Komm. z. St.). Über αναλογία als Medietät vgl. D 22 (aus Eudem) und 
als platonischen Begriff in der Medietätenlehre des Eratosthenes F. 
Solmsen, Eratosthenes as Piatonist and Poet, Trans, and Proc. of the 
Am. Phil. Ass. 73, 1942, 193—198, ferner 0. Becker, Gnomon 27, 1955, 
324 f. Daß schon Hippokrates von Chios das geometrische Mittel als 
Weg zur Lösung des Problems der Würfelverdoppelung erkannte, 
betont W. Burkert, Weisheit und Wissenschaft, Studien zu Pythagoras, 
Philolaos und Piaton, Nürnberg 1962, 418. 

D 30—57 Allgemeine Proportionenlehre 

Zur Geschichte des Irrationalen s. die Auseinandersetzung von P.-H. 
Michel a. O. 459—481 mit den grundlegenden Arbeiten von H. Vogt, 
Bibl. Math. X 3, 1909/10, 97—155, und H. G. Zeuthen, Bull. Acad. roy. 
de Danemark, 1910, 295—437, dann 1913, 431—473 u. 1915, 333—362. 
Als älteste Theorie über Irrationalität — άλογου — und zwar unter 
der Form der Inkommensurabilität — άσύμμετρου — kennt die Über-
lieferung folgende durch Plat. Theaet. 147 D vermittelte Feststellung 
des Mathematikers Theodoros von Kyrene: Quadratseiten drei- und 
fünffüßiger (usf. bis 17-) Quadrate sind zu der einfüßigen Quadratseite 
μήκει oü σύμμετροι. Daraus folgerteTheaitetos ebda. 148AB den Satz, 
den v. d. Waerden a. O. 273 so formuliert: »Strecken, die ein Qua-
drat erzeugen, dessen Flächeninhalt wohl eine ganze Zahl, jedoch keine 
Quadratzahl ist, haben kein gemeinsames Maß mit der Längeneinheit.« 
Mehrere aus diesem Satz herzuleitende Theoreme hat Euklids Buch X 
aufbewahrt, darunter das vom Scholiasten dem Theaitetos zugeschrie-
bene 9. Theorem: «Die Quadrate über zwei in Länge kommensurablen 
Strecken haben zueinander ein Verhältnis wie eine Quadratzahl zu einer 
Quadratzahl. Und von Quadraten, die zueinander ein Verhältnis haben 
wie eine Quadratzahl zu einer Quadratzahl, müssen auch die Seiten in 
Länge kommensurabel — μήκει σύμμετροι — sein.« Daß dieses Theorem 
eine Definition nicht nur des Verhältnisses, sondern auch der Propor-
tion voraussetzt, liegt auf der Hand. Zeugnis dafür liefert Aristoteles, 
Top. 158b 29: »Eine Gerade, die ein Flächenstück parallel zur Seite 
schneidet, teilt die Strecke (d. h. die Seite) und den Flächeninhalt in 
demselben Verhältnis denn die Flächeninhalte und die Strecken haben 
dieselbe Antanairesis.« Mit Antanairesis (vgl. Eucl. X 2u. 3 άνθυφαιρεΐν: 
darüber ausführlich O. Becker, Eudoxos-Studien I 311ff. und Zusatz 
Gnomon 23, 1951, 300 Fußn. 1) weist Aristoteles auf die voreudoxische 
Definition der Proportion hin, die dem ersten Satz über die Inkom-
mensurabilität bei Euklid X 2 zugrunde liegt: »Wenn man von zwei 
ungleichen Größen abwechselnd immer die kleinere von der größeren weg-
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nimmt (άνταυαίρεσις-Verfahren) und wenn die übrigbleibende Größe 
dabei nie die vorhergehende mißt, dann sind die Größen inkommensu-
rabel. « 

Aus den zuletzt zitierten Sätzen ist zu ersehen, wie die voreudoxi-
sche, wahrscheinlich theaitetische Proportionenlehre aus der Unter-
suchung bestimmter inkommensurabler Strecken entstand und dazu 
diente, einerseits Verhältnisse kommensurabler und inkommensurabler 
Größen unter sich zu vergleichen (Top. 158b 29), anderseits für die 
Kommensurabilität oder Inkommensurabilität ein theoretisches Kri-
terium zu bieten (Eucl. X 2). Daß aber daraus keine allgemeine Pro-
portionenlehre im engeren Sinne von D 48, d. h. eine sowohl für Strek-
ken, Flächen, usw. wie für Zahlen verwendbare, in der Tat entwickelt 
wurde, obgleich sie möglich war, scheinen D 48 positiv und das Schwei-
gen der Überlieferung negativ zu bestätigen. Deshalb bleibt der Ver-
such von 0 . Becker, Eudoxos-Studien I, eine solche zu rekonstruieren, 
nur «highly interesting speculation» (Heath, Mathematics in Aristotle, 
83). Aus D 48 erhellt freilich, daß die voreudoxische Forschung bereits 
das ανάλογου έναλλάξ, wenn nicht allgemein, doch für einzelne Fälle 
bewiesen hatte. Genauer: jede Wissenschaft hatte es für sich bewiesen, 
die Arithmetik für die Zahlen, die Geometrie für die Linien, die Stereo-
metrie für die Körper und die Astronomie für die Zeiten. Über das 
Verhältnis der allgemeinen Proportionenlehre zur Theorie der irratio-
nalen Größen vgl. K. Gaiser, Piatons ungeschriebene Lehre, Stuttgart 
1963, 302f. 

Eudoxos' Verdienst wird folglich nicht so sehr die Entdeckung etwa-
iger neuer Sätze in dieser Theorie gewesen sein wie die neue Definition 
der Proportion in D 38 und die damit zusammenhängende Verallge-
meinerung der herkömmlichen Proportionenlehre. Der Endzweck 
dieser Forschung ist unbekannt: sie mag ebensogut durch die Auf-
stellung der stereometrischen Sätze D 58—62 veranlaßt worden sein 
(s. Künssberg a. O. 33ff. und Komm, zu D 58) wie durch die Unter-
suchung gewisser inkommensurabler Größen, ζ. B. derjenigen, die sich 
durch bestimmte »Schnitte« darstellen lassen, wenn die von K. Gaiser 
a. O. 371 vorgeschlagene Deutung von D 22 τά περί την τομήν zu-
trifft. Das Problem der Würfel Verdoppelung kommt auch in Betracht, 
da Eudoxos es von einer Proportion ausgehend gelöst haben soll. Ob 
übrigens der Zusammenhang dieser Lehre in ihrer endgültigen Form 
mit einem bestimmten Problem zum Ausdruck kam, bleibt fraglich, 
da es an der Natur dieser Lehre liegt, daß sie sich über die einzelnen 
Probleme erhebt. 

D 30—33. Nach D 32—33 zu urteilen, legt die Überlieferung über 
das Verhältnis Euklids zu Eudoxos das V. Buch der Elemente zugrunde. 
Wichtig in diesen Zeugnissen ist der am vollständigsten durch D 32 
erhaltene Ausdruck κατά στοιχείου συντάξαι: dadurch wird bestätigt, 
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daß Eudoxos' Geometrika weder den Titel Στοιχεία trugen, noch die 
Gestaltung einer »mit definitorischen άρχαί arbeitenden Mathematik« 
(F. Solmsen a. O. 118) hatten, die nach D 22 erst von Theudios ge-
schaffen wurde. Daß übrigens Begriff und Bezeichnung des mathe-
matischen Lehrsatzes bis zu Archimedes unklar und schwankend blie-
ben, hat K. v. Fritz, Archiv f. Begriffsgeschichte 1, 1955, 55—63, 
nachgewiesen. D 31 lehrt noch, daß auch die Beweisführung erst von 
Euklid zu einer richtigen άττόδειξις gemacht wurde, d. h. zu einem auf 
wenigen Prinzipien und Axiomen ruhenden Beweis. 

Die versuchte Textbesserung αύτοϋ in D 30 ermöglicht, eine sonst 
•widersprechende Notiz in bekannte Umgebung zu setzen; αυτόν φασιν 
ε<ΰρηκέ>ναι (vgl. D 33 εύρεσιυ) wäre auch denkbar. 

Über D 34 u. 35 s. oben S. 161 und Heath, Mathematics in Aristotle, 
222ff., welcher an D 34 noch Met. Ε 1026a23—27, Κ 1064b8—9 und 
Μ 1077 b 17—22 anschließt. Als Bezeichnung der allgemeinen, die 
verschiedenen Größen umfassenden Kategorie schließt Heath das 
euklidische μέγεθος (vgl. D 36 u. a.) wenigstens aus der eudoxischen 
Terminologie aus wegen Met. 1077bl7 τά καθόλου ού περί κεχωρισ-
μένων έστί παρά τά μεγέθη καΐ τούς άριθμούς (so schon Ο. Becker, Eu-
doxos-Studien I 330f.) und schlägt für Aristoteles den Begriff ποσόν 
vor. Wenn nun Eudoxos' Proportionenlehre auch in ihrer Terminologie 
speziell geometrische Ausdrücke vermied, dann durfte μέγεθος in der 
Tat um so weniger gebraucht werden, als in D 66 der gegensätzliche 
Terminus πλήθος die speziell arithmetische Größe der Zahl bezeichnet 
(zu diesem Gegensatz ist schon Plat. Parm. 151D zu vergleichen). An 
πηλικότης als Ersatz für ποσότης (gegensätzlich Polyb. 1,2,8 und Nicom. 
Arithm. 1, 7) ist trotz D 36 wegen der Seltenheit des Wortes kaum zu 
denken. Berücksichtigt man aber die Rolle des μέγεθος in der akade-
mischen Ontologie, worüber Arstt. Met. Μ 1085a9ff., 31ff., Ν 1090b 
21 (τοις δέ τάς Ιδέας τιθεμένοις τοϋτο μέν έκφεύγει · ποιοϋσι γάρ τά μεγέθη 
έκ της Ολης καΐ αριθμού) usw. und den entsprechenden Vorrang der 
Geometrie in der Akademie, dann erweist sich das euklidische μέγεθος 
doch als der für Eudoxos nächstliegende Terminus. 

D 36—37. 'Ομογενών in D 36 schließt ein Verhältnis zwischen ζ. B. 
Strecke und Fläche aus und darf deshalb als Voraussetzung zu D 37 — 
sog. Eudoxos-Axiom — betrachtet werden. Für die Gleichheit zweier 
Verhältnisse ist aber nur notwendig, daß die Größen jedes der beiden 
Paare für sich homogen sind. In den Anwendungen wird die Gleich-
heit ζ. B. eines Streckenverhältnisses mit einem Flächenverhältnis 
auch tatsächlich gebraucht (s. Arstt. Top. 158b 29—159a 1). Die 
Bedingung der Homogenität ist folglich für die Theoreme D 41, 45, 
50 und 51 entbehrlich. Bei der Mehrzahl der hier als eudoxisch be-
trachteten Sätze, insbesondere dem έναλλάξ-Satz D 48—49, wird 
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hingegen die Homogenität aller verglichenen Größen vorausgesetzt 
(s. K. v. Fritz a. O. 58 Fußn. 96). Aus dem von D 37 nicht sehr ver-
schiedenen, jedoch mit ihm nicht identischen sogenannten Archimedes-
Lemma (zitiert D 59a Anfang; vgl. De sphaer. I S. 8 Heiberg "Ετιδέτων 
άνίσων γραμμών καΐ των άνίσων έπιφανειών καΐ των άνισων στερεών τό μεί-
ζον του έλάσσουος υπερέχει ν τοιούτω, δ συντιθέμενον αύτό έαυτώ δυνατόν 
έστιν ΰπερέχειν παντός προτεθέντος τών πρός άλληλα λεγομένων und De 
lin. spir. II S. 12 Heib., wo in der Überlieferung τάδε τά λήμματα [τόδε τό 
λήμμα corr. Heiberg, sed vide Becker, Eudoxos-Studien I 332 Fußn. 26] 
steht) ergibt sich die Bedingung der Homogenität als voreuklidisch, aus 
Arstt. De gen. et corr. 333a 19ff. sogar als voraristotelisch; andere Stellen 
bei Aristoteles sammeln 0. Becker, Eudoxos-Studien III 241 ff. und Th. 
Heath, Mathematics in Aristotle 102 ff. In den aristotelischen Stellen 
freilich erscheint Homogenität als Bedingung des Verhältnisses nie 
in deutlichem Zusammenhang mit dem sonst deutlich genug voraus-
gesetzten »archimedischen« Lemma (vgl. z. B. Phys. 206b 11). Da sie 
nun als Bedingung jeder mathematischen Vergleichbarkeit schon bei 
Piaton, Parm. 151 D herkömmlich ist (s. Becker ebda. 236ff.), besteht 
die Möglichkeit, scharfe Formulierungen wie D 48, Archimedes- Lemma 
und Arstt. De gen. et corr. 333a34τόγάp αυτό πλεϊον τω ομογενές είναι 
τοιούτον εξει τον λόγον seien nicht auf Eudoxos zurückzuführen, son-
dern auf einen früheren Mathematiker. Diese Möglichkeit kommt um 
so ernsthafter in Betracht, als Arstt. Phys. 206b 11 ττδν τό πεπερασμένον 
άναιρεΐσθαι ότωοΰυ ώρισμένω nicht den multiplikativen Vorgang von 
D48 berücksichtigt, sondern den divisiven des »theaitetischen« Lemma 
(so v. d. Waerden a. O. 290f.) bei Euklid X 2 und der voreudoxischen 
άνταναίρεσις-ϋβίίηΐΐίοη der Proportion. Den Unterschied zwischen 
Archimedes' Lemma und Eudoxos D 37 hat J. Hjelmslev, Eudoxus' 
Axiom and Archimedes' Lemma, Centaurus I 1950, 2—11, als erster 
erkannt (Bedenken bei E. J. Dijksterhuis, Archimedes, Acta historica 
scientiarum naturalium et medicinalium 12, Copenhagen 1956, 148 
Fußn. 2). Gegen seine Annahme, das Lemma sei Erfindung des Archi-
medes, zeugt jedoch Archimedes selbst in D 59a. Ferner ist hervorzu-
heben, daß πολλαπλασιαζόμενα in D 37 einer reiferen Auffassung des 
multiplikativen Verfahrens entspricht als das Addieren im Archimedes-
Lemma (συντιθέμενον αύτό έαυτώ) und das Subtrahieren im aristoteli-
schen Beleg (άναιρεΐν), im »theaitetischen« Lemma und in der Antan-
airesis. 

Aus alledem ergibt sich, daß neben Eudoxos auch andere Vor-
lagen für die euklidische Fassung von D 36 in Betracht kommen. Über 
πηλικότητα s. oben S. 168 und T. L. Heath, The thirteen Books . . . II 
116f.; über das Verhältnis von D 37 zur Exhaustionsmethode s. 
Komm, zu D 58. Der von P.-H. Michel, a. O. 517, behauptete Zu-
sammenhang zwischen D 37 und dem σττειρον-Begriff ist sehr fraglich. 
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D 38—40. Auf D 38 folgt der Schluß bei Euklid Def. 6 τά δέ τόν αυτόν 
έχοντα λόγον μεγέθη ανάλογου καλεϊσθαι, den Eudoxos zweifellos gezogen 
haben wird, doch eher in der Form von D 39 oder einer ähnlichen aus-
drückte; so auch Eudoxos' »Lehrer« Archytas VS 47 Β 2 ά γεωμετρικά 
(sc. μέσα) δέ, δκκα εωντι οίος ό ττρδτος ποτ! του δεύτερου, και ό δεύτερος 
ποτί τόυ τρίτου. Τούτωυ δ' οι μείζονες ίσου ποιούνται τό διάστημα και οί 
μείους. Die Viergliedrigkeit der Proportion scheint für Aristoteles De-
finition gewesen zu sein (nach Eucl. V def. 8 ergibt Dreigliedrigkeit 
die stetige Proportion). Damit wird allerdings die Voraussetzung zu 
D 38, es gäbe immer eine vierte Proportionale zu drei gegebenen Grö-
ßen, nicht ausgesprochen; daß sie von Eudoxos ausdrücklich formu-
liert worden war, möchte 0 . Becker, Eudoxos-Studien I I 387, nur 
vorsichtig bejahen. Daß ferner mathematische Größen nichts anderes 
als einander kleiner, gleich oder größer sein können, wird auch in D 38 
und D 40 stillschweigend vorausgesetzt. 

D 40 und der damit zusammenhängende Satz D 44 hegen als Be-
stimmungen der ungleichen Verhältnisse den apagogischen Beweisen 
zugrunde, in welchen die Gleichheit zweier Verhältnisse dadurch nach-
gewiesen wird, daß das eine weder größer noch kleiner sein kann als 
das andere (s. Künssberg a. O. 33). Da nun der Beweisgang in D 49 
und D 50, sowie in jedem Exhaustionsbeweis, von dieser Feststellung 
ausgeht, dürfen D 40 und D 44 ziemlich sicher Eudoxos zugeschrieben 
werden. Auf D 36 folgt in einigen Handschriften (in anderen nach D40) 
die verkürzte Definition D 39 αναλογία δέ ή των λόγων ταύτότης (bzw. 
όμοιότηξ), möglicherweise Überbleibsel eines alten Kommentars, der 
hier den Eudoxos zitierte. 

D 41—47. In der Anordnung der euklidischen Theoreme setzt erst 
D 41 sowohl im Satz wie im Beweis die spezifisch eudoxische Definition 
der Proportion D 38 voraus. Eucl. V 7 — Gleiche Größen haben zu der-
selben Größe dasselbe Verhältnis, ebenso die feste Größe zu gleichen Größen 
— braucht sie nur im Beweis, und dort nicht unbedingt (s. O. Becker, 
Eudoxos-Studien I 318). Der Satz bleibt jedoch insofern beachtenswert, 
als er mit D 40 den Exhaustionsbeweisen zugrunde liegt, indem die 
Größen, die sich nicht vergleichen lassen, mittels anderer Größen ver-
glichen werden. Er kann aber älter als Eudoxos gewesen sein oder auch 
als etwas Selbstverständliches unausgesprochen gebheben sein. Den 
irrtümlich (s. Heath, The thirteen Books . . . II 149) als Korollar zu 
D 41 (rec. Theon) oder zu Eucl. V 7 (F: beste Hs.) überlieferten Satz 

»Sl 

teles, Meteor. 376a 14—16, stillschweigend voraus. In D 42 führt der 

in 
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Wortlaut des Beweises (hier nach v. d. Waerden a. 0 . 310 verkürzt) 
auf die eudoxische Definition D 37 zurück, nicht auf Archimedes' 
Lemma (πολλαπλασιάζει ν statt συυτιθέυαι). D 43 u. 44 sind Folgerungen 
aus D 42; D 44 aber zugleich Voraussetzung zu D 49 u. 50 —• s. Komm, 
zu D 40 — und deshalb Eckpfeiler für die Zuweisung der vorigen Sätze 
an Eudoxos. D 45 haben O. Becker (ebda.) und v. d. Waerden a. Ο. 
311 beiseite gelassen. Der Satz wird aber von Aristoteles, Meteor. I I I 
376al9f. und 32f., verwendet, und zwar in einem apagogischen Be-
weis, der an die überlieferten Beweisgänge von D 49 u. 50 auffallend 
erinnert — Hätte nämlich die Strecke d nicht das gesagte Verhältnis zur 
Strecke PM und hätte sie es zu einer kleineren oder größeren Strecke, usw. 
— und die Gleichheit der Verhältnisse mit dem eudoxischen έν τω ούτω 
λόγω είναι (Arstt. τον αυτόν λόγο ν εχειν) ausdrückt: er wird Eudoxos 
zugrunde gelegt haben. D 46 ist Voraussetzung zu D 51 — Summierung 
proportionaler Größen — und mag deshalb Eudoxos vindiziert 

/ a c c \ e a\ e\ 
werden. Eucl. V 13 aus -7 = 3 und ) -. folgt 7- ) - ist nur unwichti-\ b d d/ f b/ // 
ges Korollar zu D 45. D 47 ist zugleich Folgerung aus D 42 und Vor-
aussetzung für den überlieferten Beweis von D 49. 

D 48—49 wird mit Recht als die schönste Entdeckung der Propor-
tionenlehre angesehen. Daß der Satz gemäß D 36 nur für homogene 
Größen gilt, wurde bereits im Kommentar zu D 36 betont. 

D 50—52 gehören als Sätze über summierte Größen eng zusammen. 
Die Zuweisung der Gruppe an Eudoxos hat für sich nicht nur die Be-
nützung von D 49 im Beweis von D 52, sondern auch das ungefähre 
Zitat über συντεθέντα (vgl. D 51) bei Aristoteles, Eth. Nie. 1131b 12 
(von Heath, The thirteen Books .. . II 160 weniger passend auf D 46 
bezogen): καλοϋσι δέτήντοιαύτην ά ναλογία ν γεωμετρική ν οί μαθηματικοί· 
έν γαρ τϊ) γεωμετρική συμβαίνει και τό δλον ττρός τό δλον δπερ έκάτερον 
Trpös έκάτερον. 

Von D 55 und 56 hat Ο. Becker, Eudoxos-Studien I 321, erkannt, 
daß sie eng mit dem Begriff der Multiplikation von Größen mit Größen 
und von Verhältnissen mit Verhältnissen zusammenhängen. Ob nun 
D 53 u. 54 euklidische Hilfssätze zu ihnen sind, D 53 zu D 55 und D 54 
zu D 56, oder ob diese leicht entbehrlichen Sätze schon von Eudoxos 
aufgestellt wurden, ist nicht zu entscheiden. Δι' ίσου definiert Eucl. V 
def. 17 eine »Inbeziehungsetzung der äußeren Glieder unter Weglassung 
der mittleren«; die Definition wurde durch Sätze D 53—56 veranlaßt, 
nicht umgekehrt, was vielleicht besagt, daß Euklid diese Sätze doch 
vorfand. Das δι' ίσου έν τεταραγμένη αναλογία kennt auch Archimedes 
De plan. aeq. II 9 S. 194 Heiberg, der sogar D 54 in De sphaer. I I 4 
S. 194 Heib. berücksichtigt. Δι' ίσου kommt schon bei Piaton, Resp. X 
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617 Β, als geometrischer Ausdruck vor, als bestimmter Begriff jedoch 
erst bei Eudoxos-Euklid. 

D 57 darf nur als unmittelbare Folgerung aus D 55 u. 56 für Eudoxos 
gewertet werden. Anders der nächste euklidische Satz V 25 — Stehen 
vier Größen in Proportion, so sind die größte und die kleinste zusammen 
größer als die übrigen beiden zusammen —, dessen Ergebnis mit den er-
zielten Ergebnissen der anderen Sätze, d. h. Bestimmung des Verhält-
nisses irgend einer einzelnen Größe zu anderen Größen unter gegebe-
nen Umständen, wenig zu tun hat. D 57 ist übrigens Voraussetzung 
zu Arstt. Meteor. 376a 22—26. 

D 58—62 Stereometrie 

Die Übereinstimmung der euklidischen Scholien mit Heron in D 59 
und 62 und ihr gemeinsames Schweigen in D 60 und 61 verraten enge 
Verwandtschaft. Da Heron in D 59b und teilweise in D 62d am eukli-
dischen Wortlaut haftet, nicht am archimedischen, wird seine Quelle 
ein Kommentar der Elemente gewesen sein, vielleicht die überlieferten 
Scholien selber. Da ferner das archimedische δπτλασίονα λόγου in D 59 a 
mit dem euklidischen τά από των διαμέτρων τετράγωνα in D 59 c (vgl. den 
Beweis!) nicht übereinstimmt, wohl aber mit dem archimedischen und 
euklidischen τριπλασίονα λόγον in D 60 a und b, verdient Archimedes' 
Wortlaut größeres Vertrauen (vgl. darüber Heath, The thirteen Books 
. . . II 133 zu Eucl. V deff. 9 u. 10). Der Verständlichkeit halber wurde 
trotzdem die euklidische Fassung in der Übersetzung vorgezogen. Über 
den musiktheoretischen Ursprung von διπλασίων λόγος s. Tannery, 
Μέηι. scient. III 71—73 (1902). 

Unentbehrliche Voraussetzungen zu den sicher eudoxischen Sätzen 
— nach Archimedes sind es D 59—62 (zu D 59 a—60 a oi πρότερον γεω-
μέτραι vgl. D 59c Εύδόξου) — sind folgende (darüber ausführlich O. 
Toeplitz, Die Antike, 1, 1925, 182—186): 

1. Aus Euklids XII. Buch nur D 58. 
2. Das «theaitetische» Lemma Eucl. X 1 (vgl. oben S. 169) 

Nimmt man bei Vorliegen zweier ungleichen Größen von der 
größeren ein Stück größer als deren Hälfte weg und von dem Rest 
ein Stück größer als dessen Hälfte und so weiter, so wird einmal 
eine Größe übrigbleiben, die kleiner als die kleinere ist. Dieses Lem-
ma beruht aber auf: 

3. Archimedes' Lemma, wie Archimedes selbst in D 59a und 60a 
bezeugt — Von ungleichen Linien, Flächen oder Körpern übertrifft 
das Größere das Kleinere um so viel, daß die Differenz, zu sich selbst 
hinzugefügt, jedes vorgeschriebene Exemplar von der Art der mit-
einander verglichenen Größen übertreffen kann — oder Definition 
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D 37 der eudoxischen Proportionenlehre: Daß sie ein Verhältnis 
zueinander haben, sagt man von Größen, die, vervielfältigt, einander 
übertreffen können. 

Der überlieferte Beweis von D 58 fußt seinerseits hauptsächlich auf 
Eucl. VI 20 — Vielecke stehen zueinander im quadratischen (διπλασίων!) 
Verhältnis wie entsprechende Seiten zueinander —, einer typischen An-
wendung der eudoxischen Proportionenlehre, besonders der Sätze D46, 
47 u. 55. Die Notwendigkeit des Vorangehens dieser Lehre hat aller-
dings O. Becker, Eudoxos-Studien I 327—329 u. IV 375—380 ge-
leugnet, was ihn zur Annahme führte, die stereometrischen Sätze müß-
ten aus Eudoxos' Frühzeit stammen. Die Exhaustionsbeweise können 
nämlich ohne das Postulat der Existenz der vierten Proportionale und 
ohne Disjunktion vom Typus »gesetzt, der Zylinder wäre nicht das 
Dreifache des Kegels, dann wäre er entweder größer oder kleiner als 
das Dreifache des Kegels« (Beweisanfang von D 62) durchgeführt 
werden, also ohne die Hauptgedanken der eudoxischen Proportionen-
lehre (vgl. Def. D 38 u. 40 mit Komm.). Diese hypothetischen Ex-
haustionsbeweise sind aber nirgends in der antiken Überlieferung 
belegt, und die zahlreichen Anführungen der Sätze der Proportionen-
lehre in den überlieferten Beweisen von D 58—60, darunter der sicher 
nur-eudoxische Satz D 49 in D 59 u. 60, setzen die Kenntnis dieser 
Lehre doch voraus; so schon L. F. Ofterdinger, Jahresber. d. Ver. f. 
Math. u. Naturwiss. in Ulm, 1889, 6. 

Der Fall des »theaitetischen« Lemmas Eucl. X 1 ist komplizierter. 
Dieses Lemma wird nämlich im überlieferten Beweis von D 59 nicht 
nur gebraucht, sondern auch wörtlich zitiert. Es tritt uns ferner in den 
Beweisen der Sätze D 61 u. 62 entgegen. Somit erweist es sich als die 
wirkliche Grundlage dieser Sätze, zu welchen D 60 als auf D 59 fußend 
hinzutritt. Das archimedische Lemma wird hingegen trotz Archimedes' 
Zeugnis in D 59—62 a weder zitiert noch unmittelbar vorausgesetzt. 
Den unleugbaren Widerspruch zwischen archimedischer und euklidi-
scher Überlieferung versuchte Heath, The thirteen Books . . . I I I 15f., 
folgendermaßen aufzuheben: da Eucl. X 1 seinerseits mit Hilfe von 
Archimedes' Lemma oder Def. D 37 bewiesen wird, durfte Archimedes 
das nach ihm genannte Lemma als die eigentliche Grundlage der Be-
weise von D 59—62 ansehen. Dabei ist nicht zu entscheiden, ob Eudoxos 
in seinen Beweisen von Eucl. X 1 ausging oder ob er über diesen Satz 
hin bis auf das archimedische Lemma zurückgriff. Man möchte jedoch 
letztere Annahme wenigstens für D 59 u. 60 vorziehen, da Archimedes 
selber für D 61 a und 62 a auf ein anderes Lemma όμοιου τω ιτροειρημένω 
hinweist, das Heath eben mit Eucl. X 1 identifizieren wollte. 

Es besteht aber daneben eine andere Möglichkeit der Erklärung. Be-
denkt man nämlich, daß Archimedes den von ihm nur den ττρότερον 
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γεωμέτραι zugeschriebenen Sätzen D 59a u. 60a das sog. archimedische 
Lemma zugrunde legt und das andere Lemma όμοιου τω ιτροειρημέυω 
für die Sätze D 61a und 62 a reserviert, deren Beweise er anderswo (D 
61 bc u. 62 bc) nur dem Eudoxos zuschreibt, dann liegt der Gedanke 
nahe, ein älterer Mathematiker, etwa Leodamas von Thasos, habe vor 
die zwei älteren Sätze D 59 u. D 60 das »theaitetische« Lemma Eucl. 
X 1 in seiner ursprünglichen Form, welcher der eudoxische μέγεθος-
Begriff noch fremd war, gesetzt und es mittels des von ihm erfundenen 
archimedischen Lemmas bewiesen und Eudoxos habe später nicht nur 
die jüngeren Sätze D 61 u. D 62 zum ersten Mal bewiesen, sondern 
auch das »theaitetische« Lemma mit Rücksicht auf seine allgemeine 
Proportionenlehre neu gefaßt und mittels der von ihm erfundenen 
Definition D 37 bewiesen, welche tatsächlich όμοιου τω ττροειρημέυω ist. 
Auf Grund dieser Hypothese dürften Euklids Sätze und Beweise für 
X 1 und D 61—62 ohne weiteres als ein treues Abbild der eudoxischen 
Vorlage betrachtet werden. Da ferner bei Euklid D 62 unmittelbar 
und D 61 mittels XII δ an D 59 eng anknüpfen, lassen sich auch diese 
Sätze in der überlieferten Form mit Zuversicht Eudoxos zuschreiben, 
obwohl Archimedes, welcher ja ihre Urform und ihre ursprünglichen 
Beweise berücksichtigt, in erster Linie an ältere Mathematiker denkt. 

Sind die stereometrischen Sätze nicht das Ergebnis einer rein theo-
retischen Betrachtung, so werden sie durch die Untersuchung be-
stimmter Probleme der Stereometrie veranlaßt worden sein. Bret-
schneider a. O. 165f. und E. Sachs, Die fünf platonischen Körper, 154, 
haben an Inhaltsbestimmung der Pyramide und des Kegels gedacht, 
was Plat. Resp. VII 528Β εστί δέ που τοϋτο περί τήυ των κύβων αΰξην 
einigermaßen bestätigt (zu αΰξηυ = Dimension, nicht Vergrößerung, 
s. E. Sachs ebda. 150ff., wogegen v. d. Waerden a. O. 230). Astro-
nomische Probleme kommen auch in Betracht; so werden ζ. B. in D 10 
u. 11 Proportionen zwischen Geschwindigkeiten, Sphärenradien und 
Kreisumfängen erwähnt, die offenbar D 59 zugrunde legen. Die stereo-
metrischen Sätze finden jedoch in der Astronomie keine direkte Ver-
wendung. 

D 58—59. Bei Euklid dient D 58 als Übergangssatz von Buch VI 
und zwar besonders von VI 20 coroll. — Ähnliche vierseitige Figuren 
stehen im quadratischen Verhältnis entsprechender Seiten — zu Buch XII. 
Da nun dieser Satz für die Beweise der eudoxischen Sätze D 59—62 un-
entbehrlich ist, wird man annehmen müssen, Eudoxos habe ihn sowie 
die ihm zugrunde liegenden Sätze von Buch VI gekannt. Dieser An-
nahme steht nichts im Wege, zumal da der nächstliegende Satz D 59 
schon von Hippokrates von Chios entdeckt worden war (ap. Eudem. 
Fr. 140 p. 60 Wehrli τάς διαμέτρους δεϊξαι τόυ αύτόυ λόγου έχούαας δυ-
νάμει τοις κύκλοις). Eudoxos wird also D 58 wenigstens zitiert haben. 
Echt eudoxisch ist dagegen der »Exhaustions«-beweis von D 59, des-
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sen unglückliche, von Grdgoire de St. Vincent (1647) erfundene Be-
zeichnung — sie würde vielmehr zu Antiphons Beweis passen, der vom 
Gedanken ausgeht, der Kreis werde durch einbeschriebene Polygone 
mit stets wachsender Seitenzahl schließlich »erschöpft« (VS 87 Β 18) 
— besagen sollte, daß die Differenz der einbeschriebenen und umbe-
schriebenen Polygone mit stets wachsender Seitenzahl, die einen Kreis 
einschließen, kleiner gemacht werden kann als eine beliebig gegebene 
Fläche (v. d. Waerden a. 0 . 304f.). 

D 60—62. Die ursprüngliche Anordnung der Sätze scheint Archi-
medes allein bewahrt zu haben (vgl. 59a—62a). Die leichte Umstellung 
in D 61c (D 62 vor D 61) wird entweder Absicht oder Ungenauigkeit 
gewesen sein. Es besteht aber daneben die Möglichkeit, die in diesem 
Fall gewählte Ordnung sei die ursprüngliche, indem der weniger wich-
tige Satz D 61 nur im Beweisgang von D 62 eingeführt und bewiesen 
worden wäre: Eudoxos könnte ihn — wie übrigens auch D 62 — aus 
Demokritos zitiert haben (vgl. VS II 174 Fußn.). 

D 61. Daß Eudoxos unter Pyramide nicht nur wie Piaton das regel-
mäßige Tetraeder, sondern jeden von vier Dreiecken begrenzten Kör-
per verstand, geht aus dem Theorem hervor. Da dies sicher schon bei 
Demokritos der Fall war, ist zu folgern, daß nicht Eudoxos, sondern 
Piaton vom herkömmlichen Gebrauch abwich (falsch Mugler a. O. 
370f.). 

D 63—64 Medietäten und Harmonielehre 

Wie es v. d. Waerden nachgewiesen hat, geht D 63 auf Eratosthenes' 
Platonikos zurück, der für den Ausdruck οί περί Εϋδοξου verantwortlich 
sein wird. Quelle des Eratosthenes ist aber Eudem gewesen (vgl. D22), 
der als erster (?) die Medietäten ordnete. Die von ihm vorgeschlagene 
Anordnung darf als geschichtlich richtig angesehen werden, indem Eu-
doxos' Medietäten tatsächlich von Archytas' Medietäten (VS 35 Β 2) 
aus zu verstehen sind: die erste als subkonträr zur harmonischen, die 

a—b a b 
zweite und dritte als subkonträr zur geometrischen ^—- = - = - (vgl. 

Eratosthenes bei Papp. Coll. math. III 30 ύττευαντία τη γεωμετρική). 
Die Bezeichnung ύττεναντία, wenn echt eudoxisch, führt sogar absicht-
lich auf Archytas zurück, welcher seine dritte Medietät, die harmoni-
sche, auch ύττεναντία genannt hatte, wahrscheinlich als subkonträr zur 
arithmetischen a—b = b—c. Liegt nämlich das Subkonträre der har-
monischen Medietät darin, daß sie der arithmetischen gegenüber auf 
die Differenzengleichheit der u m g e k e h r t e n Zahlen — modern aus-
gedrückt -—~ = j-—(Michel a. O. 388f.) — abzielt, dann fällt so-CL 0 0 0 
fort auf, daß die eudoxischen Οττεναντίαι eben in diesem Sinne Umkeh-
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rungen der harmonischen und geometrischen Medietäten sind: - statt 

a c b b a 
- , 7 und - statt - und - . Von dieser Abhängigkeit aus ist Τ 7 § 86 τά μέν 
c b a c ο 
γεωμετρικά 'Αρχύτα διήκουσε zu deuten, wenn die Medietäten zur Geo-
metrie gerechnet werden dürfen. Die neuen Medietäten sind jedoch 
dadurch von den ersten unterschieden, daß sie Produkte einer rein 
mathematischen Forschung sind, ohne jede Beziehung zur ontologi-
schen Mathematik. 

D 64 haben Künssberg a. O. 56—58 und andere auf eine musika-
lische Theorie zurückgeführt, welche jedoch keine andere Spur hinter-
lassen hat. Da aber das Hauptgewicht des Zeugnisses auf iv άριθμοϊς 
liegt, werden οί ττερί ΕΟδοξον καΐ Άρχύταν den mathematischen Teil der 
Harmonielehre betrachtet haben, d. h. die Theorie der Medietäten, in 
welcher Eudoxos die Erfindungen des Archytas fortentwickelte. Ferner 
können wegen D 66 unter αριθμοί nur ganze Zahlen genannt sein und 
entsprechend unter συμφωνιών nur symphone Intervalle, wie auch zu 
erwarten war. Daraus ergibt sich, daß Eudoxos nur die Zahlen der üb-
lichen Harmonie 12·9·8·6 betrachtete, die für die Theorie der drei 
ersten Medietäten seit Archytas grundlegend waren. Dem Bericht-
erstatter schwebt also eher die eudoxische Medietätenlehre vor, ver-
mutlich abermals aus Eratosthenes' Platonikos, als eine Akustik oder 
eine Harmonik. Mit dieser Lehre hängt vielleicht auch D 23 nach 
Meklers Ergänzung τά περί [τούς άρι]θμούς προβλήματα zusammen, wo 
anscheinend von οί περί Ε[ϋδο]ξον die Rede war. Zur kinetischen 
Akustik des Archytas und deren Vorstufen s. F. Lasserre, Plutarque, 
De la Musique, Lausanne-Olten 1954, 36f., und ausführlicher E. Mout-
sopoulos, La musique dans l'oeuvre de Piaton, Paris 1959, 23—45. 

D 65 Goldener Schnitt 

Gegen die frühere Meinung, Eudoxos habe in τά περί την τομήν (D22) 
von den Schnitten der Körper gehandelt (so noch Tannery a. Ο. 76), 
hat als erster Bretschneider a. O. 167—169 erkannt, daß diese 
Schnitte τομαί heißen würden und daß τομή nur den sog. goldenen 
Schnitt bezeichnen kann. Zur Geschichte dieser Deutung in der mo-
dernen Literatur s. Michel a. O. 556—560; der spezielle Sinn von τομή, 
der durch Schol. Eucl. I I 11 (V S. 248 Heiberg) bestätigt wird (vgl. 
E. Sachs, Die fünf platonischen Körper, 97), fehlt noch bei Mugler 
a. O. 425f. Daß sich ferner in [Eucl.] X I I I 1—5 Eudoxos-Spuren er-
halten haben, hat auch Bretschneider nachgewiesen. Das Vorhanden-
sein zweier Verfahren, des analytischen und des synthetischen, in den 
Beweisen allein dieser fünf Sätze verstärkt wesentlich diese Annahme, 
da Eudem D 22 eben für diesen Teil der eudoxischen Geometrie άνα-
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λύσεις erwähnt; über mathematische Analysis s. Solmsen a. O. 121ff., 
R. Robinson, Mind 45, 1936, 464—473, und Mugler a. O. 57f. (aus-
führlicher, aber weniger überzeugend Piaton et la recherche mathe-
matique de son epoque, Strasbourg-Zürich 1948, 283—320). Daß end-
lich nach D 22 Eudoxos eine von Piaton eröffnete Forschung fortge-
setzt habe, hat E. Sachs ebda. 99 dadurch erklärt, daß die Konstruk-
tion des regulären Fünfecks, des Dodeka- und des Ikosaeders, die 
Piaton zweifellos gekannt hat — vgl. Tim. 55 Α und Heath a. Ο. 296f. 
—, auf dem goldenen Schnitt beruht. Das Verhältnis des Eudoxos zu 
Piaton ist aber hier vorgefaßte Meinung und wird in der Tat Eudems 
eigene Erfindung sein, da der goldene Schnitt und die genannten Kon-
struktionen schon Theaitet und gewissen Pythagoreern bekannt waren, 
deren Lehre sich in den übrigen Sätzen des XIII. Buchs mehr oder 
weniger umgearbeitet erhalten hat. An pythagoreischem Ursprung 
zweifelt jedoch W. Burkert, Weisheit und Wissenschaft, 429. 

D 65 wurde als einziger Satz aus [Eucl.] XIII 1—5 gedruckt, der 
nicht bloßer Hilfssatz zu den Konstruktionen des Ikosaeders (XIII 
16, vgl. IV S. 312, 7—13 Heiberg) und des Dodekaeders (XIII 17 vgl. 
IV S. 318, 2—4 und 320, 16—17) ist, wenigstens in der hier vorge-
zogenen ccAAcos-Fassung. Obwohl nämlich dieser Satz einmal in XII I 
17 (IV S. 320, 9—16) Anwendung findet und an den Anfang des Buches 
gestellt werden mußte, gehört er eigentlich in eine andere Theorie, 
etwa in die der Medietäten, als Sonderfall der geometrischen Me-
dietät, oder in die der Proportionen. Er nimmt außerdem den Sätzen 
1—4 gegenüber eine Sonderstellung ein, indem erstens die Überliefe-
rung nur für ihn zwei Fassungen kennt und zweitens sein analytischer 
Beweis nicht wie die Analysen dieser Sätze auf dem II. und dem VI. 
Buch Euklids beruht, sondern auf der allgemeinen Proportionenlehre. 
Daß ferner in der άλλως-Überlieferung eine ältere Auffassung des Satzes 
vorliegt, läßt sich an der Deutung des goldenen Schnittes als Pro-
portion unfehlbar erkennen. Durch die andere Fassung hingegen — 
Wird eine gerade Strecke nach äußerstem und mittlerem Verhältnis ge-
schnitten und wird ihr eine dem größeren Abschnitt gleiche angesetzt, dann 
ist die Summenstrecke nach äußerstem und mittlerem Verhältnis geschnit-
ten und größerer Abschnitt ist die Ausgangsstrecke — wurde deutlich An-
passung an Sinn und Wortlaut der entsprechenden Stelle im Beweis 
von XIII 17 erzielt: »Da die gerade Strecke NO nach äußerstem und 
mittlerem Verhältnis in R geschnitten wurde und da OR der größere Ab-
schnitt ist, weil OR gleich OS ist, so wurde auch NS nach äußerstem und 
mittlerem Verhältnis geschnitten und NO ist der größere Abschnitt Λ In 
diesen Sätzen, sowie in der Ubersetzung von D 65, wurde der Ausdruck 
»nach äußerstem und mittlerem Verhältnis« nur der Wörtlichkeit 
halber dem modernen »stetig geschnitten« vorgezogen. 

L a s s e r r e , Eudoxoe 12 
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Mit der sonst entbehrlichen Bestimmung »und a' ist gleich a«, und 
was dazu gehört, berücksichtigt der überlieferte Analysisbeweis die 

a'-\-a-\-b a-\-b 
übliche Fassung. Die Eingangsbehauptung = —, und die 

CL I 0 Ct 
Gedankenfolge beziehen sich aber nichts destoweniger auf die άλλως-
Fassung. Es darf deshalb Überarbeitung angenommen werden: die 
Vorstufe des Beweises, vermutlich die eudoxische, war so gut äußer-
lich wie innerlich für letztere Fassung erdacht worden. Auf Grund dieser 
Beobachtung wurde in unserer Fragmentsammlung versucht, freilich 
als Hypothese, durch den άλλως-Satz und den überlieferten Analysis-
beweis den annähernd ursprünglichen Zustand des Theorems zurück-
zugewinnen. 

Das Ergebnis dieser Wiederherstellung ist so ungewiß, daß es sich 
nicht lohnte, das eventuell Eudoxische aus [Eucl.] XIII 1—4 auf 
ähnliche Weise herauszuschälen, auch nur versuchsweise, obwohl D 22 
mit τά ττερϊ τήυ τομήν für mehrere Sätze zeugt. Daß die fünf Sätze doch 
auf Eudoxos zurückzuführen seien, hielt noch Heath, The thirteen 
Books . . . III 441, für wahrscheinlich. Er verwarf aber ebda. I 137f. 
mit J. L. Heiberg, Hermes 38, 1903, 58f., die Analysisbeweise als jün-
geren Zusatz. Man kann sich auch fragen, inwiefern ein Analysisbeweis 
ohne entsprechenden Synthesisbeweis mathematisch annehmbar ist. 
Die ganze Frage bedarf einer neuen Prüfung. Es sei hier nur kurz auf 
folgende Möglichkeit aufmerksam gemacht. Schwerlich zufällig werden 
einerseits Eudem und beinahe alle Mathematiker gerade für die Sätze 
über den goldenen Schnitt und die dazugehörigen Polyeder und nur 
für sie Analysisbeweise erwähnt haben und anderseits keine anderen 
Analysisbeweise in der Überlieferung geblieben sein als eben diese. 
Auf Eudem geht auch die Mitteilung zurück, Leodamas von Thasos, 
welcher wohl kurz nach Theaitets Tod Elemente verfaßte, habe wie 
Eudoxos die Analyse von Piaton gelernt (Diog. Laert. III 24 und 
Procl. In Eucl. S. 211 Friedlein, vgl. D 23 gegen Ende). An Hand des 
letzteren Zeugnisses ließe sich denken, die Sätze 1—4, welche auf dem 
pythagoreischen Vorbild der Bücher II und VI fußen, seien letzten 
Endes auf Leodamas zurückzuführen, Satz 5 dagegen als einziger Ver-
treter einer nach anderer Richtung hin orientierten Theorie auf Eu-
doxos. 

D 66 Unbestimmbares 

Aus welchem Zusammenhang D 66 entnommen wurde, ist nicht zu 
erraten. Die vorgeschlagene Definition entspricht genau der von Pia-
ton, Phileb. 17 D, nach »philolaischen« Gedanken skizzierten: τόν 
αριθμόν τόν μεταξύ τοΟ enreipou τε καΐ τοϋ ένός (vgl. Philol. VS 44 
Β If.). Denn εν und άπειρον werden durch πλήθος und ώρισμένον aus 
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der Zahlenfolge ausgeschlossen. Tannerys Annahme, Μέιη. scient. I I 
197 (1885), Eudoxos hätte mit πλήθος auch die Brüche einschließen 
wollen, ist nicht haltbar: den Bruch hat Eudoxos nur als Verhältnis 
aufgefaßt, nicht als Quantität. Vom platonischen Begriff der αόριστος 
δυάς scheint die Definition unberührt geblieben zu sein, da sie wahr-
scheinlich auch die Zwei einbegreift. Sollte trotzdem ώρισμένον mit 
αόριστος in Beziehung gesetzt werden, dann wäre eher αόριστος An-
spielung auf ώρισμένον als ώρισμένον auf αόριστος. Die Zahl soll übrigens 
nach Aristoteles Περί τάγαθοΰ (ap. Simpl. Comm. inArstt. Phys. 455, 
6f. Diels; vgl. P. Wilpert, Zwei aristotelische Frühschriften über die 
Ideenlehre, Regensburg 1949, 178 Fußn. 10) Piaton selber ausdrück-
lich als ώρισμένος bezeichnet haben. Bei Aristoteles, Met. 1020a 13, tritt 
die gleiche Definition in »pythagoreischer« Umgebung — Produkt 
aus πέρας und άπειρον — unter der gleichbedeutenden Form πλήθος 
πεπερασμέυον vräeder auf. 

Sphärik 

Das Vorhandensein mehrerer Lemmata ohne Beweise in Autolykos' 
De sphaera, die eine Lehre von den Kreisen auf der Kugel voraussetzen, 
und das Wiederauftauchen verwandter Lemmata in Euklids Phaeno-
mena und Theodosios' Sphaerica führen auf eine verlorene Sphärik des 
IV. Jahrhunderts zurück, die zuerst A. Nokk, Über die Sphärik des 
Theodosius, Gymn. Progr. Bruchsal 1847, dann eingehender F. 
Hultsch, Ber. d. kgl. Sächs. Ges. d. Wiss., Phil.-hist. Cl. 1886, 128— 
155, Eudoxos zugeschrieben haben. Diese Vermutung war um so an-
ziehender, als diese Sphärik die hohle Himmelssphäre zugrunde legt 
und u. a. die Auf- und Untergänge der Gestirne bestimmen helfen 
soll. Die Rekonstruktion des angeblichen Werks wurde von verschie-
denen Seiten verlangt und probeweise von T. Heath a. Ο. 351 f. und 
Aristarchus of Samos, Oxford 1913, 318f. Fußn. 4, sowie von G.Loria, 
Le scienze esatte nell'antica Grecia2, Milano 1914, 496ff., an einigen 
Lemmata versucht. Zur Quellenforschung trägt F. Hultsch, Fleck. 
Jahrb. 1883, 415—420, reiches Material bei. Die meisten Geschichts-
schreiber der Wissenschaften haben jedoch diese Sphärik nur mit Vor-
sicht als eudoxisch angesehen; bei v. d. Waerden a. O. 321 wird Eu-
doxos' Name nicht einmal erwähnt. 

In der Tat legen Phaenomena und Περί ταχών eine elementare Sphärik 
zugrunde, welche aber von einem anderen Astronomen herrühren 
könnte. Eine solche Sphärik wird eigentlich von allen sphärischen 
Kosmographien vorausgesetzt, besonders von den ziemlich kompli-
zierten der Pythagoreer (vgl. Hermesianax, Fr. 2, 85—88 Diehl, wo 
Pythagoras Erfinder der Weltsphäre genannt wird). Was entschieden 
gegen deren Zuweisung an Eudoxos spricht, ist die Ärmlichkeit der 

12· 
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erhaltenen Sätze, die, so scharf und klar sie auch formuliert sind, doch 
in ihrem Gehalt den geometrischen Sätzen weit nachstehen. Die Ter-
minologie der Phaenomena bestätigt diesen negativen Schluß, indem 
Γ 76 augenscheinlich den Ausdruck κόλουροι κύκλοι noch ignoriert, als 
ob die Termini der uns überlieferten Sphärik noch nicht geschaffen 
worden wären, was ζ. B. Künssberg, Eudoxos v. Knidos I 31 (s. Lite-
ratur zu Περί ταχών) übersah. Da außerdem die Überlieferung von 
dieser Lehre nichts weiß, darf ihre Wiederherstellung hier unterbleiben. 
Sie mag mit der von Archytas VS 47 Β 1 (Anfang) neben Geometrie 
und Arithmetik erwähnten Sphärik identisch sein. 

ZWEIFELHAFTES 
(D 67—69) 

Siehe Kommentar S. 156. 

GESETZE 
(D 70) 

Siehe Kommentar S. 142. 
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(Siehe ferner die spezielle Literatur zu den Hauptwerken.) 

Die gewählte Einordnung der rein astronomischen Werke beruht 
auf der Annahme, die Phaenomena seien älter als Enoptron, Περί ταχών 
und Περί αφανισμών ηλιακών. Daß Enoptron und Phaenomena zwei wenig 
verschiedene Ausgaben desselben Werks sind, bezeugt ausdrücklich 
Hipparch in F 4. Daß Enoptron die neuere Ausgabe war, nicht umge-
kehrt, ergibt sich erstens aus dem gesuchteren Titel, zweitens aus der 
genaueren Fassung der vergleichbaren Stellen — F 36~37, 52~53, 
111~112 — und drittens aus der Plusstelle F63b, welche zugleich 
eine neue Beobachtung voraussetzt. Da nun nach F 67 und F 68 die 
Beobachtungen der Phaenomena um mehr als einen ganzen Grad nörd-
licher stattfanden als die entsprechenden des Enoptron, wird das erste 
Werk in Kyzikos, das zweite in Athen oder vielmehr in Knidos ver-
faßt worden sein; wegen F 75 ist Knidos für das zweite zu bevorzugen. 
Das Verhältnis von Enoptron zu Περί ταχών kann nicht näher bestimmt 
werden, als daß beide Werke in F 63 b bzw. F 124—125 die gleiche 
Beobachtung auswerten (vgl. Komm, zu diesen Stellen), die zur Zeit 
der Phaenomena noch nicht gemacht worden war. Es darf ferner Ari-
stoteles' Bemerkung erwähnt werden, die Beweise der Astronomie 
wären erst entdeckt worden, als die Phaenomena richtig beobachtet 
wurden (An.pr. 46 a 19). Daß aber daraus eine sichere Datierung der 
eudoxischen Phaenomena vor Περί ταχών keineswegs zu entnehmen ist, 
liegt auf der Hand. Die Entdeckung der Sphärentheorie auf 357 zu 
datieren (De Santillana — s. oben S. 138 — und ihm folgend Reiche 
a. O. 87) ist reine Willkür: sie könnte ebensogut nach 350 in Knidos 
geschehen sein. Trotz W. D. Ross, Aristotle's Physics, Oxford 1936. 
95 and 101, W. K. C. Guthrie, Aristotle: On the Heavens (Loeb Class. 
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Libr.), London 1939, X X Fußn., Reiche a. O. 85ff., und W. Burkert, 
Weisheit und Wissenschaft, 309ff., läßt sich weder direkte noch 
indirekte Kenntnis dieser Theorie bei Piaton, Legg. VII 822 Α und X 
898 C, nachweisen. Das Verhältnis von Περί αφανισμών ηλιακών zu 
Enoptron und Phaenomena läßt sich auch nicht feststellen; es ist aber 
zu vermuten, daß das Werkchen, das genaue Kenntnis der Auf- und 
Untergänge voraussetzt, frühestens nach den diese Beobachtungen 
zum erstenmal verzeichnenden Phaenomena redigiert wurde. S. Nach-
trag S. 270. 

Beträchtlich loser ist das Verhältnis der drei ersten genannten Werke 
zu der Octaeteris und der sog. Ars Eudoxi. Nach F 143 galt der in die 
Octaeteris eingearbeitete eudoxische Kalender für die Breite von Knidos, 
wurde also nach den Phaenomena aufgestellt. Die verzeichneten Auf-
und Untergänge verwenden Bezeichnungen, die nicht das ganze Stern-
bild einschließen (Γ 187a Arktur statt Bärenhüter), also weder Phae-
nomena noch Enoptron berücksichtigen, dafür aber die kalendarische 
Tradition, so daß wiederum für die Chronologie kein Ansatzpunkt dar-
aus zu entnehmen ist. Wahrscheinlich haben die in Knidos durchge-
führten Beobachtungen in erster Linie dem Kalender gedient und 
nebenher zur neuen Auflage der Phaenomena, d. h. dem Enoptron, bei-
getragen. Die Ars Eudoxi stellt ein anderes Problem, hat jedoch, so 
wie sie ist, zweifellos nichts mit Eudoxos zu tun und wurde erst zwi-
schen 193 und 190 geschrieben; s. Komm, zu F 137. 

Hinsichtlich des im (kallimacheischen ?) Schriftenverzeichnis Τ 8 
nach der Octaeteris angeführten Gedichts Astronomia fehlt jede An-
gabe. Als Dichtung wird dieses Werk der Vulgarisierung gedient haben 
und erst nach den Forschungswerken entstanden sein, etwa gegen Ende 
der vierziger Jahre. S. übrigens Komm, zu F 270—271. 

Das Verhältnis der astronomischen zu den rein mathematischen 
Werken läßt sich nur negativ beschreiben, indem unseres Wissens kein 
Satz weder der Proportionenlehre noch der Stereometrie im mathe-
matischen Teil des hier allein in Betracht kommenden Περί ταχών An-
wendung gefunden hat. Anders steht es mit den Zeugnissen über die 
astronomische Lehre D 7—13. Die zur Berechnung der Abstände zwi-
schen Erde, Mond und Sonne und der »Größen«-Verhältnisse dieser 
Himmelskörper zueinander nötige Logik, wie sie uns etwa in D 10 
(anonyme Lehre!) entgegentritt, konnte in ihrer mathematischen Über-
tragung die allgemeine Proportionenlehre nicht entbehren. Ferner Hegt 
dem Vergleich der Himmelssphären in D 8—9 (allerdings oi περί Eü-
δοξον!), der Voraussetzung oder Zweck der Berechnung der Abstände 
war, ein unbezeugter Satz über das Verhältnis zweier Kreislinien zu-
einander zugrunde, den man sich dem Satz D 58 über das Verhältnis 
zweier Polygone bzw. Kreisflächen ähnlich vorstellen wird. So vag 
auch diese Beziehungen sind und so unsicher die Belege dazu — D 7 —12 
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dürfen nur mit allem Vorbehalt Eudoxos selber zugeschrieben 
werden —, so geben sie doch eine Ahnung davon, was für mathemati-
sche Grundlagen eine wissenschaftlich durchgeführte Astronomielehre 
zu Aristoteles' Zeit haben mußte. Bedenkt man nun, daß Περί ταχών 
zweifellos eher Schößling als Wurzel einer solchen Lehre war, dann ist 
anzunehmen, daß es schon mindestens die allgemeine Proportionen-
lehre zugrunde legte. Insofern nämlich Eudoxos in diesem Werk die 
beobachteten gegenseitigen Verhältnisse der Umlaufszeiten der ver-
schiedenen Planeten, des Monds und der Sonne mit streng mathemati-
scher Folgerichtigkeit auf Sphärendurchmesserverhältnisse übertragen 
wollte, mußte er über eine schon ausgearbeitete allgemeine Propor-
tionenlehre verfügen können. Die Oberflächlichkeit des Berichts über 
die mathematische Durchführung dieser Übertragung in F 124 erlaubt 
aber leider nicht, ihre Strenge zu schätzen und läßt die Möglichkeit 
offen, daß Eudoxos sein Sphärensystem nur beschrieben, nicht mathe-
matisch ausgerüstet hat. Mit dieser Möglichkeit ist um so mehr zu rech-
nen, als Aristoteles, Met. 1073b 39—1074a 14, sein eigenes System ohne 
mathematische Ausführung dem eudoxischen und dem kallippischen 
gegenüberstellt; der Vergleich mit seinen Eingangsworten in D 10 
warnt jedoch vor voreiligen Folgerungen. Nach alledem scheint der 
Ansatz von Περί τοίχων nach den Geometrika der Forschungsentwick-
lung angemessener zu sein. Da wir aber nicht wissen, wann und unter 
welcher Form die Geometrika veröffentlicht wurden (s. Komm. 
S. 161ff.), müssen wir auf die Hoffnung verzichten, die zeitliche Folge 
der geometrischen und astronomischen Veröffentlichungen, auf die 
es hier allein ankommt, näher zu bestimmen. 

PHAENOMENA. ENOPTRON 
(F 1—120) 

Literatur: 
E R N E S T U S MAASS, Aratea, 61—117 (De Arati codice Hipparcheo) et 279—304 (Eudoxi 

Cnidii fragmenta ex Hipparcho conlecta), Philologische Untersuchungen 12, 1892. 
GEORG K A I B E L , Aratea, Hermes 29, 1894, 82ff., bes. Abschnitt II S. 92—102. 
GEORG T H I E L E , Antike Himmelsbilder, Berlin 1898. 
F R A N Z BOLL, Sphaera, Leipzig 1903. 
[ J U L I U S H Ö P K E N , Über die Entstehung der Phänomena des Eudoxos-Aratos, Progr. 

des königl. Wilhelms-Gymn. zu Emden 1905. Vernichtende Rezension von F. Boll, 
Berl. Phil. Woch. 1908, 1297—1300.] 

FRANZ B O L L (F) und W I L H E L M G U N D E L , Art. »Sternbilder« in W . Roscher, Ausführ-
liches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie, VI 867—1071 (1937). 

(Die eingeklammerten römischen Zahlen verweisen auf Ε. Maass' Fragmentsammlung. 
Übersetzungen nach Carolus Manitius, Hipparchi in Arati et Eudoxi Phaenomena Com-
mentariorum libri tres, Leipzig 1894.) 

Die Wiederherstellung der Phaenomena und des zum größten Teil 
identischen Enoptron beruht auf den allgemeinen Zeugnissen über diese 
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Werke (F1—9) , den Hinweisen auf deren innere Gliederung (F 9, 65, 
69, 72, 76) und den Zitaten in direkter oder indirekter Rede; ferner 
auf drei ungleich treuen Bearbeitungen: auf Arats Phaenomena 19 — 
732, deren Abhängigkeit von Hipparch nachgewiesen wurde (F 4, 5, 
9 usw.), auf Vitruvs astronomischem Kapitel I X 4, 5 (F 18 adn.) — 
5,3 (F 55), dessen eudoxischen Ursprung G. Kaibel a. O., allerdings 
unvorsichtig, behauptete, und auf den von Vettius Valens zitierten, 
anonymen Σφαιρικά, deren Abhängigkeit von F . Boll a. O. 59—62 
erkannt wurde. Gegen Hipparchs Annahme, Arat habe einfach die 
eudoxischen Phaenomena in Verse gebracht, hat Maass die nicht selte-
nen Abweichungen hervorgehoben, welche tatsächlich eine wissen-
schaftliche Mittel- oder Nebenquelle voraussetzen (s. ζ. Β F 15 und 
Komm.). Die enge Verwandtschaft beider Fassungen erlaubt jedoch 
Arats Text als Ersatz für die fehlenden Teile seines Modells nach Ent-
fernung der dichterischen Verzierungen — vgl. die deutsche Nachbil-
dung — und der erkennbaren wissenschaftlichen Zusätze (s. Komm, 
zu F 13 und F 23) weitgehend auszunützen. Was Vitruv betrifft, haben 
gegen Kaibels Annahme zuerst M. Thiel, Eudoxeum, in Griechische 
Studien Herrn. Lipsius z. 60. Geb. dargebr., Leipzig 1894, 179—182, 
die wenigen deutlichen Widersprüche — F 1 5 u. 39 — und die stark ver-
änderte Anordnung der Sternbilder geltend gemacht, dann G. Thiele 
a. O. 50 fremde Elemente betont. Nach Thiel wird eine kommentierte 
Aratausgabe mit Zitaten aus Eudoxos Vorlage des griechischen Ge-
währsmanns des Vitruv gewesen sein, nach Thiele »Grundstock Aratos 
selbst, außerdem wenig Eudoxos und vor allem astronomische Astro-
thesie, d. h. Hipparchos, vielleicht mit Benützung seines Globus«. Der 
schwerste Einwand — evidente Berührung mit einer Plusstelle Arats 
(F 15, vgl. auch F 13 u. 14) — und die anderen Einwürfe wiegen wenig 
gegenüber wörtlichen Übereinstimmungen — F 29 u. 33 — und der 
Tatsache, daß mehrere Irrtümer, die doch Hipparch in seinem Kom-
mentar endgültig beseitigt haben sollte (vgl. ζ. B. F 33), bei Vitruv 
wieder auftauchen. Bedenkt man nun, daß Attalos den Arat auf die 
Genauigkeit seiner Himmelsbeschreibung kurz vor Hipparch an Hand 
mehrerer astronomischer Schriften prüfte (vgl. F 63 a), deren Autoren 
nach Hipparchs Zeugnis in F 67 Himmelskreise und Paranatellonten 
beschrieben hatten, dann liegt die Vermutung nahe, daß Vitruvs astro-
nomisches Kapitel auf eine dieser Schriften zurückgeht. Diese Schriften 
aber legten nach Hipparchs Zeugnis die Phaenomena zugrunde, so 
daß sie zwischen Eudoxos und Vitruv eine von Arat und Hipparch 
unabhängige Verbindung ermöglichen. Sie mögen außerdem auch 
Arats direkte Vorlage gewesen sein und schließlich noch den Va-
lens'schen Sphaerica zugrunde gelegen haben, welche trotz engster 
Anlehnung an Eudoxos hie und da Plusstellen aufweisen (s. Komm, 
zu F 8 5 S. 196). 
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F 1—9 Titel, Gegenstand 
Als bloße sphaera descripta — F l , vgl. F 3 b πόλου σύνταξις — halten 

sich Phaenomena und Enoptron von jeder theoretischen Betrachtung 
fern. Nach Eudoxos ist φαινόμενα das übliche Wort für alle Himmels-
erscheinungen geworden (vgl. Arstt. De caelo 297a 2 = D 7), ist aber 
vor ihm in dieser Bedeutung nicht belegt; darüber W. Kranz, Rh.Mus. 
100, 1957, 127 (der echte Titel des Gedichts des Kleostratos von Tene-
dos ist 'Αστρολογία: VS 6 A 4). Wie Anaxagoras VS 59 Β 21a, Demo-
krit VS 68 A 111 und unter den Ärzten Diokles v. Karystos Fr. 31 
Wellmann wird Eudoxos auch in astronomischer Verwendung das 
Wort in seinem Verhältnis zu άδηλα empfunden haben (s. H. Diller, 
"Οφις άδήλων τά φαινόμενα, Hermes 67,1932,14ff.; anders Η. Gomperz 
ebda. 68, 1933, 341 ff.). Diese Annahme wird durch das wenig später 
für die astronomische Forschung erfundene Motto διασφζειν τά φαινό-
μενα (s. Komm, zu F 121) und den an die Stelle von Phaenomena treten-
den Titel Enoptron bewiesen, der die Himmelserscheinungen als Spiegel 
der unsichtbaren Weltordnung bezeichnet. Als Variante zu Phaenomena 
würde der belegte Titel Κάτοπτρον (F 6) — denn diesem Buch, nicht 
dem Enoptron, ist Arat nach F 3—5 u. 7 gefolgt — eine weitere Be-
stätigung bieten, wäre er nicht wegen der Unzuverlässigkeit der damit 
zusammenhängenden Anekdote höchst verdächtig. Die anderen Be-
lege machen aber die vorgeschlagene Deutung wenig zweifelhaft. Dem-
nach scheint Eudoxos von Anfang an sein rein beschreibendes Werk als 
Grundlage zu einer kosmoserklärenden Astronomie erdacht zu haben. 

Nach F 1 soll Eudoxos dadurch zu den Fortschritten der Astronomie 
beigetragen haben, daß er zum ersten Mal die Sternbilder auf die Him-
melssphäre eintrug. F 2 meint mit der ersten Einführung der sphaera 
barbarica in Griechenland — vgl. Τ 14 — etwas Ähnliches; assyrisch, 
worauf auch der unemendierte Text Εύδοξου τον Άσσύριον hinweist, 
steht hier für das übliche chaldäisch oder babylonisch. An diesen Be-
richt knüpfen die tollkühnen Hypothesen von J. Höpken a. O. an. 
F 3 a und b ergänzen sich gegenseitig und stimmen insofern zu F 1, 
als sie keinen Astronomen vor Eudoxos für eine frühere »Sphären-
darstellung« — πόλου σύνταξις — nennen. Daß er tatsächlich als erster 
die überlieferten Sternbilder — darunter keine ägyptischen: F. Boll 
a. O. 174f. gegen P. Tannery, Recherches sur l'histoire de l'astronomie 
ancienne, Paris 1893, 277 — auf die Sphäre methodisch eintrug, wird 
u. a. dadurch bestätigt, daß das den Himmelskreisen gewidmete Ka-
pitel F 62—79, in der Astronomie eine absolute Neuerung, die flache 
Astrothesie des ersten Kapitels in eine sphärische in streng geometri-
scher Durchführung umsetzen soll. Die wenigen früheren Himmels-
sphären, die wir durch Vasenbilder kennen und kaum höher als auf 
den Ausgang des V. Jahrhunderts ansetzen dürfen, sind reichlich mit 
Sternen versehen, aber wohl als bloßen Verzierungen und ohne Him-
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melskarte; vgl. darüber A. Furtwängler, Roschers Lex. d. Myth., Art. 
Atlas, 710, und G. Thiele a. O. 19 u. 41, wogegen höchstens Kritias 
VS 88 Β 18 διδυμοί "Αρκτοι τον Άτλάντειον τηροΰσι ττόλον heran-
gezogen werden könnte (vgl. ferner Eur. Ion 1147). Der von A. Schlach-
ter und F. Gisinger, Der Globus, ΣΤΟΙΧΕΙΑ, Η. VIII , Leipzig-Berlin 
1927, 9ff., dem Anaximander zugeschriebene Himmelsglobus ist reine 
Hypothese. Die Bilder selbst und ihre Namen sind alt ererbtes Gut 
daß Eudoxos auf diesem Gebiete nichts Neues schuf, zeigt vor allem das 
Beibehalten der unbestimmten Bezeichnungen: F 15 "Οφις (Arat. 46 
Δράκων), F17 Ένγόνασιν (Eratosth. Catast. c. 4 Herakles), F 3 4 Ίτπτος 
(Asclep. Myrl. ap. Astrol. anon. in Boll a. O. 544 Pegasus), F 39 "Ορνις 
(Eratosth. Catast. c. 25 Κύκνος), F 52 Ποταμός (Arat. 360 Ηριδανός), 
F 73 Θηρίον (farnesischer Globus: Panther? Wolf?). Als eventuell von 
Eudoxos erfundene Namen möchte F. Boll a. O. 145f. Kentauros 
und Tier und U l f . Ziege und Zicklein ansehen (F 30 u. 31) und baby-
lonischen Einfluß annehmen (s. Boll-Gundel a. O. 917), jedoch ohne 
guten Grund. Die Art, wie er sie aufzählt, verbietet vollends, daß er 
neue Bilder und neue Namen eingeführt habe, da er überall seinem 
Leser deren vorläufige Kenntnis zutraut. 

F 4—5 bezeugen ausdrücklich, erstens daß Arat bis ins Einzelne 
von Eudoxos abhängt, zweitens daß diese Abhängigkeit schon von 
Hipparchs Vorgängern — F 4 τοις πολλοίς — erkannt worden war, was 
E. Maass a. O. 283 übersah. Unter den Kommentatoren, die wenig-
stens die Übereinstimmung beider Himmelsbeschreibungen nachge-
prüft hatten, befanden sich Attalos (vgl. F 63 a und Hipparch. In Arat. 
I 3, 1—10) und der Erfinder der Anekdote F 6—7 (vor-poseidonische 
Überlieferung: vgl. das Motiv μή μαθηματικών είναι), die vermutlich an 
das verlorene und verdächtige Proömium der Arat'schen Phaenomena 
'Αντίγονε, ξείνων Ιερόν θόλος anknüpft. 

Nur wegen der wenig anziehenden Möglichkeit, ταΰτα im kurzen Aus-
zug aus Sporus' Kommentar zu Arat — εττειτα κτλ. — auf Eudoxos zu 
beziehen, wurde F 8 so breit zitiert. Es wäre sonst unter F 4 als Wider-
hall der gleichen Überlieferung am Platz; ναυτίλλονται findet sich bei 
Arat, Phaen. 44. Über F 9 s. oben S.184. 

Als sachlicher Kommentar zu F 10—120 bleibt immer noch Hip-
parchs Exegesis unentbehrlich, etwa wie sie von J . Martin in seiner 
Aratausgabe, Firenze 1956 (Biblioteca di Studi Superiori XXV), inter-
pretiert wurde. Man wird dazu E. Zinner, Die griechischen Himmels-
beschreibungen, Naturforsch. Ges. Bamberg, X X I . Bericht, 1948, 1 — 
23, für die bequemen Zusammenstellungen der Sternenkataloge von 
Eudoxos bis Ptolemaios und Boll-Gundel a. O. für Geschichte und 
Ikonographie der Sternbilder heranziehen müssen. Der vorliegende 
Kommentar beschränkt sich hauptsächlich auf Eudoxos' Forschungs-
methode, Gedankengang und Darstellungskunst. 
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F 10—61 Astrothesie 

Zuvörderst wird der Himmel in eine nördliche — Γ 10-42 — und 
eine südliche — Γ 43-61 — Hemisphäre geteilt. Der Übergang von 
der nördlichen zur südlichen — Γ 43 — scheint in der Form ziemlich 
schroff gewesen zu sein, in der Sache aber ziemlich frei, indem Eudoxos 
bei der Abgrenzung der Sternbilder den Äquator oft überspringt. Ihm 
ist nur wichtig, in welcher Hemisphäre die größere Fläche des Stern-
bildes liegt; so wird ζ. Β. Γ 59 Prokyon, ein nördlicher Stern, zum süd-
lichen Gestirn des Hundes gerechnet. Kugelgestalt des Himmels und 
Schrägheit der Weltachse werden als bekannte Tatsachen stillschwei-
gend vorausgesetzt. Deshalb skizzieren am Anfang F10 u. 11 — δέ nach 
lern in F 11 sichert den Zusammenhang — nur summarisch den kos-
mologischen Rahmen der ganzen Beschreibung. Die dort erwähnten 
Begriffe erinnern wahrscheinlich absichtlich an Anaxagoras: Fix-
sternenbewegung (VS 59 A 42 § 6 συμπεριληφθήναι), Schrägheit der 
virtuellen Achse und unbeweglicher Pol (A 1 § 9 κατά κορυφή ν της γης 
τόν άεϊ φαινόμενου είναι ττόλου, ύστερον δέ την εγκλισιν λαβείν). Der Ge-
brauch von πόλος zur Bezeichnung des Achsenendes und nicht, wie 
üblich, der ganzen Himmelssphäre, ist auch zum ersten Mal bei Anaxa-
goras belegt (ib.); zur Bedeutungsverwandlung s. Maass a. 0 . 123— 
138. Daß ferner die Weltachse trotz Arat Phaen. 22 εχει eher geometri-
scher Ort als materieller Drehstift ist (s. jedoch die Varianten zu V. 23), 
was auch F 124 verlangt, konnte Eudoxos aus Anaxagoras' achsenloser 
Weltbewegung folgern. Ob er auch bei ihm die Identifizierung des Pols 
mit einem Stern fand oder diesen Stern selber beobachtete, ist nicht zu 
entscheiden. Τις αστήρ scheint eher anzudeuten, daß er ihn nicht ge-
sehen hat: Pytheas, Fr. 1 Mette, hat wenig später das Nichtvorhanden-
sein eines Sterns am Pol ausdrücklich gebucht und Arat vermeidet, 
von diesem Stern zu sprechen. Damals war der heutige Polarstern, α 
Ursae minoris, den übrigens Eudoxos mit τις αστήρ hier nicht meinen 
konnte, mehr als 13° vom Nordpol entfernt: vgl. E. Maass, Analecta 
Eratosthenica, Philologische Untersuchungen VI, Berlin 1883, 7—13 
und T. Heath a. Ο. 8 Fußn. 2. 

F 12—16. Vom Nordpol herkommend geht die Beschreibung zu den 
immer sichtbaren Sternbildern, d.h. zum Bären und Drachen, über. An 
den Bären schließen sich dann die anderen nördlichen Sternbilder an, 
je nach ihrer Nachbarschaft in sechs gleiche Dreiecke verteilt, die je 
zwei Zeichen des Tierkreises enthalten. Diese Anordnung wird jedoch 
frei behandelt, so daß ζ. B. F 28 drei Zeichen zählt, deren letztes in F 29 
— 32 wieder aufgenommen wird. Eudoxos wollte in diesem Teil eher 
die Lage der Sternbilder zueinander in ihrer natürlichen und voll-
ständigen Darstellung bestimmen als geometrische Himmelssektoren 
beschreiben: er geht von der Figur aus. Der Drachen und der zum 
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größten Teil immer sichtbare Kepheus bieten sekundäre Ausgangs-
punkte dort, wo der kleine Bär versagt. 

Die Namen Kynosura und Helike — F 13—14 — tauchen erst später 
auf: Arat. 36 und Apoll. Rh. III 1195. Eudoxos benützte sie noch 
nicht. An F 15 kann besonders gut Vitruvs Abhängigkeitsgrad gegen-
über Eudoxos gemessen werden: Per caudas earum dicitur item Serpens 
exporrecta (Übersetzungsfehler für etwa per eas cauda Serpentis wie Eu-
doxos und Arat). Ε qua Stella, quae dicitur polus (dies freier Zusatz), elucet 
circum (παρά, nicht περί) caput maioris Septentrionis. Namque quae est 
proxima Draconem circum caput eius involvitur (alles verwirrt und sinn-
los : vielleicht in quae est proxima Draconis — "Οφεως άκρος άστήρ — zu 
verbessern). Una vero circum Cynosurae caput iniecta est flexu (Kaibel 
schreibt richtiger ßexura) porrectaque proxime eius pedes (eher Eudoxos' 
τταρατέταται into τους πόδας als Arats ποδός έρχεται άχρις). Haec autem 
intorta replicataque se attollens reflectitur circa rostrum et capitis dextrum 
tempus (κατ* Ιθύ καΐ στόμα καΐ κροτάφοιο τά δεξιά νειάτω oüpfj ist nach 
Hipparch I 2, 4 eigener Fehler Arats, Phaen. 59f., stand also nicht bei 
Eudoxos). Nur eine von Eudoxos unmittelbar abhängige, Vitruv und 
Arat gemeinsame Vorlage kann das Schwanken der lateinischen Fas-
sung zwischen Eudoxos und Arat erklären. Die nicht seltenen Zusätze 
bei Arat, die die gegenseitige Lage einzelner Sterne in einem sonst be-
schriebenen Sternbild bestimmen, werden dieser Vorlage entnommen 
worden sein. Außerdem wird Vitruv oder sein Gewährsmann eine andere 
Quelle benützt haben, der er die doppelten Benennungen Draco neben 
Serpens und Septentrio neben Arctos verdankt. 

F 17—23 (V. 87): Schütze, Skorpion. Da es Eudoxos weniger um die 
Figurenbeschreibung geht als um die Lage der Sternbilder, dürfen ihm 
bezüglich des Knienden F 17 die nur beschreibenden Verse 67—69 
(Anfang) — Kreuzstellung der Arme — abgesprochen werden. Dieser 
Zusatz fehlt, wie mehrere andere, die im weiteren Verlauf des Kom-
mentars nicht mehr hervorgehoben werden, bei Vitruv. Die von Hip-
parch ausdrücklich als Versehen und nicht als Irrtum bezeichnete Ver-
wechslung des rechten mit dem linken Fuß wird gewöhnlich, zuletzt 
noch von E. Zinner a. O. 2, angeführt, um zu beweisen, daß Eudoxos 
nicht den Himmel beobachtete, sondern an einer Himmelssphäre ab-
las, die wegen der Abspiegelung die rechte Seite für die linke darstellte. 
Diese Erklärung scheitert jedoch daran, daß die anderen Angaben 
von rechts und links ausnahmslos richtig sind. Aber auch Hipparch 
irrt mit der Annahme eines Versehens. Wenn nämlich der Kniende 
des auf Hipparch zurückgehenden farnesischen Globus, Taf. VI Thiele, 
deutlich das linke Bein vorschiebt, nicht das rechte, dann liegt in dieser 
Abbildung eine Entstellung vor, die durch den Übergang von Vorder-
(Sternbild am Himmel) zu Rückansicht (Sternbild auf dem Globus) 
entstanden ist. Das archaische Vorbild des Knielaufschemas, das die 
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Figur des Knienden geprägt hat — vgl. E. Bethe, Buch und Bild im 
Altertum, Leipzig 1945, 44 f. —, verlangte Vorschiebung des rechten 
Beins, und in dieser Haltung wurde noch in den populären Bilder-
büchern bis ins IX. Jahrhundert hinein der Kniende gezeichnet 
(Thiele a. O. 145 und 164 und Boll a. O. Taf. I). Daraus ergibt sich, 
daß sich das Bild des Knienden für einen Zweig der Überlieferung 
schon vor Hipparch umdrehte und aus der mißdeuteten Rückansicht 
der — von vorne gesehen — nach links laufenden Figur mit vorge-
schobenem rechten Bein die Vorderansicht der nach rechts laufenden 
Figur mit vorgeschobenem linken Bein machte. 

F 18. Aus dem Gebrauch von υπό erhellt, daß Eudoxos das Sternbild 
für sich betrachtet, nicht in bezug auf seine Lage am Himmel. Vgl. 
Komm, zu F 33 u. 36—37. 

F 23 (V. 88)—27: Scheren, Jungfrau. Wie das Fehlen von τοϋ Άρκτο-
φύλακος oder αύτού in F 25 zeigt, wurde vorher ein höherer Körperteil 
des Bärenhüters genannt, an den sich ein Gestirn anschloß. Nach Arat 
94—95 ύπό ζώνη δέ ot αύτόξ έξ άλλων'Αρκτοϋρος έλίσσεται άμφαδόν άστήρ 
sollte es Arktur sein. Es wäre aber das einzige einigermaßen sichere 
Beispiel, wo ein besonderer Stern des Sternbilds erwähnt würde. Bei 
Vitruv IX 4, 1 (nach F 27) wird Arktur etwas anders bestimmt: Col-
locata (oder Colorata) item alia contra est Stella media genuorum Cu-
stodis Arcti, qui Arcturus dicitur (vgl. <Ps.) Eratosth. Catast. p. 80 
Robert άνά μέσον των γονάτων); IX 4, 5 aber (nach F18 referiert) steht 
Inter umeros Custodis et Geniculati Corona est ordinata, was auf ein ol 
δέ ώμοι αύτοΰ (Άρκτοφύλαξ in F 24) πρόξ τω Ξτεφάνω κείνται oder dgl. 
zurückgehen dürfte (vgl. F 63 a). Der Fall der Ähre in F 26—27 ist nicht 
identisch, indem dieser Stern, sowie z. B. die Sterne des Tiers im Ken-
tauren (F 57 u. 73), als ein selbständiges Sternbild betrachtet wurde. 
Die Ähre wird freilich weder in der Beschreibung der Kreise noch in 
den Auf- und Untergängen erwähnt, so daß die Zuweisung von F 26 
— 27 an Eudoxos fraglich bleibt. 

F 28: Löwe, Krebs. Das Fragment ist stilistisch wichtig als Probe-
stück der endlosen, zu dieser Zeit nur noch selten verwendeten — so 
Arstt. Rhet. III 1409a29 — λέξις είρομένη. Ein solcher Stil stellt sich 
— wohl ohne Absicht — in schroffen Gegensatz zum platonischen und 
erinnert auffallend einerseits an Katalogdichtung, anderseits an hippo-
kratische Fachliteratur. Er wird absichtlich nach Einfachheit und 
Schmucklosigkeit — ganz anders die Γης Περίοδο?: vgl. F311! — ge-
strebt haben. Nicht weniger auffallend als die Knappheit des Aus-
drucks ist die Kargheit der Angaben: erzielt wird reine Astrothesie 
ohne jeden Hinweis auf Einzelheiten. Über die Unabhängigkeit der 
drei supplementären Sterne, die trotz Manitius zu Hipparch I 5, 1—13 
(S. 294 f.) und E. Zinner a. O. 2 dem Großen Bären damals noch nicht 
zugerechnet wurden, s. Hipparch ebda, und J. Martin zu Arat 141—155. 
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Nach Hipparch sollen sie ein Teil des wenig bekannten Sternbilds des 
Vierecks sein, das vor ihm der Autor der Ars Eudoxi, Kol. VII 20, 
beiläufig erwähnt. Dieses Viereck ist aber nacheudoxische Erfindung. 
Wir dürfen also hier direkte Beobachtung annehmen, woraus erhellt, 
daß Eudoxos die überlieferten Sternbilder mit der Wirklichkeit ver-
glich. Die typisch empirische Klassifizierung der Sterne nach Hellig-
keit •— neben λαμπρός tritt noch F 36 άμαυρός hinzu — verrät auch un-
zweideutig direkte Beobachtung; sie scheint übrigens nur für isoliert 
beobachtete Sterne erdacht worden zu sein (F 26 Σταχύν αίγλήεντα auch 
zu vergleichen?). 

F29—32: Zwillinge, Stier. Unmittelbarer Anschluß von F 29 an 
F 28 ist wahrscheinlich, aber nicht beweisbar. Wie auch E. Thiele, 
a. O. 54 zugibt, ist Vitruv I X 4, 2 Ε regione capitis Septentrionis trans-
versus ad pedes Geminorum Auriga stat zweifellos eudoxisch und kann 
unmöglich aus Arat. 160f. αύτόν (sc. τόν Ηνίοχου) μέν μιν άπαντα μέγαν 
Διδύμων επί λαιά κεκλιμένον δήεις entwickelt worden sein. Dies gilt auch 
für das unmittelbar folgende stat in summo cornu Tauri, itemque in 
summo cornu laevo Tauri et Auriga pedes funa tenet parte f stellam, wo 
allerdings die Ungeschicklichkeit des Übersetzers die Vorlage etwas 
verdunkelt hat, welche ihrerseits den einfachen Satz des Eudoxos schon 
beträchtlich erweitert hatte, jedoch ohne neue Elemente hinzuzufügen. 
Die Zuweisung der Hyaden an Eudoxos F 32 ist fragüch, da sie weder 
in der Bestimmung der Kreise noch in den Auf- und Untergängen 
wieder auftauchen. Diese wichtige Sterngruppe tritt aber als Sternbild 
in der ältesten Himmelsbeschreibung (Ps. Hesiod. Fr. 180 Rzach) her-
vor und dürfte deswegen von Eudoxos aufgenommen worden sein. Ihre 
Aufnahme findet ferner eine gute Stütze in der sicheren Erwähnung 
der von den Hyaden untrennbaren Gruppe der Pleiaden in F 35. Über 
Ziege und Zicklein s. oben S. 186. 

F 33—38: Widder, Fische. Der Vergleich zwischen F 33 ύπόδέτήν 
ούράν της Μικρδς "Αρκτου τους πόδας ό Κηφεύς εχει und einerseits Arats 
κατόπισθεν Ιών Κυνοσουρίδος "Αρκτου Κηφεύς anderseits Vitruvs Item 
supra caudam Minoris pedes sunt Cephei lehrt erstens, daß Vitruv von 
Arat nicht abhängt — pedes fehlt bei Arat —, zweitens daß er sich Eu-
doxos eng anschließt. Auch ibique ad summum cacumen facientes stellae 
sunt trigonum paribus lateribus (dies von Hipparch zu Eudoxos' Stelle 
geleugnet) ist eher Nachahmung des Eudoxos als des Arat. Aber supra 
und κατόπισθεν setzen einen anderen Standpunkt als ύπό voraus: Eu-
doxos geht vom Kleinen Bären aus, nicht von Kepheus, so daß dieser 
wirklich unter dessen Schwanz kopfunter hängt; ebenso Arat. Vitruvs 
Gewährsmann hingegen stellt Kepheus aufrecht, so daß der Bären-
schwanz unter dessen Füßen liegt. Zwischen Eudoxos und Vitruvs 
Quelle fand also eine Nachprüfung am Globus statt. Aber auch Arat — 
oder sein Gewährsmann — hat den Globus vor Augen gehabt, sonst 



F29—42 191 

hätte er nicht wissen können, daß ύπό hier einem κατότπσθεν gleich-
kommen dürfte, ferner daß Kepheus die Arme ausstreckt — V. 183 — 
und daß die Windung des Drachens neben seinem Gürtel die erste 
Windung ist — V. 187 —. 

Aus Γ 34 u. 35 — der Text scheint von Γ 33 bis Γ 36 lückenlos zu 
laufen — erhellt ferner, daß Eudoxos nicht unmittelbar das Himmels-
gewölbe beschreibt, aber auch nicht einen Globus, sondern eine hohle 
Hemisphäre oder ein Planisphärium. Denn einerseits sind die Sterne 
u n t e r h a l b des Kepheus am Himmel unsichtbar, wenn Kepheus u n t e r -
h a l b des Kleinen Bären hängt, anderseits entsprechen die Bezeich-
nungen rechts und links unmöglich dem spiegelartigen Abbild eines 
Globus — auf dem Farnesischen sind bei solchen Figuren regelmäßig 
rechte und linke Seite verwechselt —, sondern der Wirklichkeit. Eu-
doxos wird also eine hohle oder flache Abbildung des Himmels her-
gestellt haben, auf welche die Sternbilder in Vorderansicht eingetragen 
wurden, wie sie am Himmel erscheinen. Auf den Globen dagegen, wo 
Rückansicht zu erwarten wäre, bezeugt der farnesische Globus Schwan-
kungen der plastischen Überlieferung zwischen Vorder- und Rück-
ansicht, und dies gerade für Kepheus (verdrehte Hände), Andromeda 
(verdrehter linker Fuß) und Perseus (überdrehter Kopf). 

Der Vergleich zwischen F 36 und Γ 37 beweist unwiderleglich, daß 
Phaenomena die frühere und Enoptron die spätere Fassung ist. Die 
Ersetzung von ύττό durch όπισθεν und die genauere Bestimmung bezüg-
lich der Kassiopeia sind nicht nur stilistische Verfeinerungen, sondern 
auch Berichtigungen, die offensichtlich auf einer neuen Beobachtung 
des Himmels beruhen. Diese Berichtigung betrifft natürlich nicht den 
Großen Bären, sondern nur Kassiopeia und Perseus; ihr entspricht die 
einzig wichtige Berichtigung imParanatellonten-TeilF112. Da ύπό, όπι-
σθεν und παρά nur für denjenigen Sinn haben, welcher die Stern-
bilder auf die Füße stellt (vgl. oben S. 187), ist ύπό nicht in Οπέ ρ (so 
Manitius) zu korrigieren. Über άμαυροί im Sinne von lichtschwach (nicht 
dunkel) in Himmelsbeschreibungen s. Α. P. McKinlay, L'Antiquite 
classique 26, 1957, 12—39 und O. Neugebauer ebda. 27, 1958, 373f. 

F 39—42: Wassermann, Steinbock. Den deutlichen Widerspruch an 
der entsprechenden Stelle bei Vitruv penna dextra Cephei manum at-
tingit et sceptrum, laeva supra Cassiopia innititur, sub Avis cauda pedes 
Equi sunt subiecti hat schon Thiel a. 0. 180 gegen die Annahme einer 
Anlehnung an Eudoxos betont. Die Vorstellung ist anderswo nicht be-
legt und wird wie die anderen Abweichungen auf einen Globus zurück-
zuführen sein, wo linker Flügel und Schwanz vertauscht waren. Zu 
F 42 vergleicht Thiele a. 0 . 51 Vitruv IX 4, 3 (zwischen F 34 adn. 
und F 39 adn.) Capricorni supra in altitudinem Aquila et Delphinus, 
secundum eos est Sagitta, woraus für Eudoxos nichts Genaues zurück-
zugewinnen ist. 
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Nach Arat zu urteilen, gehorcht die Astrothesie für die südliche 
Hemisphäre einem ähnlichen Anordnungsprinzip wie für die nördliche, 
indem die Tierzeichen wiederum paarweise die Grundlinie eines Drei-
ecks abgrenzen, dessen Gipfel der unsichtbare Südpol ist. Die Lage der 
Sternbilder wird aber natürlich von dieser Grundlinie, nicht vom un-
sichtbaren Gipfel aus bestimmt. Warum Eudoxos diesmal mit der ent-
gegengesetzten Seite, d. h. mit Zwillingen und Stier, anfängt, leuchtet 
nicht ein. Da nur F 52 ein direktes Zeugnis bietet, ist die auf Arat und 
Vitruv fußende Rekonstruktion für diesen Teil sehr unsicher. 

F 43—49: Zwillinge, Stier. Da Orion östlich unter dem Stier liegt, 
muß die Grundlinie des von F 43 u. 44 ab beschriebenen Dreiecks mit 
den Zwillingen ergänzt werden, obwohl dieses Zeichen nur von Vitruv 
erwähnt wird und möglicherweise ursprünglich nicht genannt worden 
war. Daß λοξός ύττοκέκλιται und transversus est subiectus auf die-
selbe Vorlage zurückgehen, hat auch Thiele a. O. 54 nicht geleugnet 
(vgl. F 29). Thiel hat dagegen zu F 4 9 den offenen Widerspruch zwi-
schen Arat 349 f. άνάστερος άχρι παρ' αυτόν Ιστό ν άπό πρώρης und Vitruv 
sed malus et quae sunt circa gubemacula eminentia videntur hervorge-
hoben. Vitruv folgt aber hier zweifellos Eudoxos, da F 73 της 'Αργούς 
ή πρύμνα καΐ ό Ιστός (vgl. auch F 74) anführt. 

F 50—53: Widder, Fische. Der Name Άρπεδόναι in F 51 (Arat. 362 
δεσμοί ούραΐοι) ist nur noch durch Hesych. 'Αρττεδόναι· των άμαυρών 
άστρων σύγχυσις, offenbar aus der gleichen Quelle, belegt, wird also 
nicht auf Eudoxos zurückzuführen sein. Die sachlich überflüssige Mehr-
zahl deutet auf Dichtung und schließt auch Eudoxos' Phaenomena aus. 

F 52 u. 53: die stilistischen Besserungen, besonders in der Wort-
stellung, sind auf der Seite des έτέρω συντάγματι, das wir deshalb mit 
dem Enoptron identifizieren dürfen. 

F 54—55: Wassermann, Steinbock. F 58 (Anfang) zeigt vortrefflich 
den Zusammenhang. Ob der von Arat nicht aufgenommene locus inanis 
von Eudoxos gleichfalls verzeichnet worden war, ist nicht zu ersehen. 

F 56—58: Schütze, Skorpion. Den Schützen erwähnt nur F 58 und 
nur in Verbindung mit dem zweifelhaften locus inanis, weshalb er in 
der deutschen Übersetzung beiseite gelassen worden ist. Sicher eu-
doxisch ist hingegen die veraltete Benennung Θηρίον (Bestia), deren 
Erfindung F. Boll a. 0.145f. sogar Eudoxos selber (Arat. 442 πρότεροι, 
Vitruv. F 58 astrorum periti!) zuschreiben wollte. Für den Altar hat 
nur Vitruv F 58 den eudoxischen Namen Θυμιατηριον (vgl. F 73) be-
wahrt ; darüber Boll a. O. 64. 

F 59—61: Löwe, Krebs. Wie F 28 erwähnt F 59 auch das Zeichen 
der Zwillinge, entweder weil F 28 die drei Zeichen zusammen bestimmt 
hatte, oder vielmehr weil der Vorhund, übrigens ein nördlich der Ek-
liptik gelegenes Sternbild, von der Hydra nicht zu trennen war. 
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Γ 62—80 Himmelskreise 
Allem Anschein nach haben F 62—63 b die Himmelskreise als Ko-

ordinatensystem kurz definiert. Diese schöne Erfindung, deren Zu-
sammenhang mit der damaligen astronomischen Forschung H. J . 
Mette, Sphairopoiia, München 1936, XIII f., bestimmt hat, setzt noch 
keine entwickelte Sphärik voraus, durfte deshalb summarisch erklärt 
werden. Der den Kreisen gewidmete Abschnitt bildete anscheinend 
wie bei Arat den Übergang zwischen Astrothesie und eigentlicher 
Kreisbeschreibung. Sehr belehrend ist hier der Unterschied zwischen 
F 62 άττλατέες und dem Zitat aus dem Enoptron F 63, wo die Sonnen-
kreise ausdrücklich als ττλατεΐς (das Wort allerdings nur in F 63 a be-
legt) beschrieben werden. Hängt Arat auch in diesem Fall von Eudoxos 
ab, so ist der Gegensatz nur dadurch zu erklären, daß die Phaenomena 
noch mit cnrAorrcis-Kreisen rechneten, das Enoptron dagegen mit ττλα-
teis, wozu auch stimmt, daß Hipparch für die ττλατεΐξ ausnahmsweise 
nur das Enoptron zitiert. Auf Grund dieser Annahme darf der Schluß 
gezogen werden, daß der in F 63b erwähnten Beobachtung, worüber 
s. Komm, zu F 124, erst nach der Abfassung der Phaenomena Rech-
nung getragen wurde. Daraus ist ein relativer terminus p. q. für Περί 
ταχών zu gewinnen. Die Wendungen φαίνεται δέ und και ό ήλιος und der 
Komparativ άδηλοτέραν in F 63 b lehren ferner, daß Eudoxos eine andere 
Beobachtung bezüglich der Auf- und Untergänge an den Solstitien und 
Äquinoctien berücksichtigte. Der Vergleich mit D 6 zeigt, daß hier 
von den Variationen der nördlichsten und südlichsten Breiten des 
Mondes die Rede war; vgl. darüber G. V. Schiaparelli, Die homocen-
trischen Sphären... (s. Literatur zum Περί ταχών) 124. Von vornherein 
möchte man demnach Περί ταχών vor Enoptron setzen. 

F 64 a—80. Die von Arat gewählte Anordnung erweist sich dank 
der erhaltenen Ordnungszahlen in F 65, 69 u. 72 als eudoxisch, darf 
also auch für F 76—78 und 79—80 gelten. Daß Eudoxos auch den 
Tierkreis beschrieb und wie er es tat, ist jedoch ungenügend bezeugt: 
F 63 liefert die stärkste Stütze, F 80 die schwächste, indem die dort 
verwendete Gradeinteilung der Zeichen eher Hipparchs Kommentar 
als eudoxisches Gut sein wird. Die Gehaltlosigkeit der vermutlichen 
Nachahmung in F 79 — hier nur auszugsweise zitiert — spricht eher 
gegen eudoxischen Ursprung. 

Die Beschreibung der vier ersten Kreise läuft wie in F 17—61 im 
Sinne der Tagesdrehung. Für Wendekreise und Äquator fängt sie mit 
dem sich auf diesen Kreisen befindenden Zeichen an — F 65—68 mit 
dem Krebs, F 69—71 mit dem Widder, F 72—75 mit dem Steinbock —, 
für den nördlichen Polarkreis mit dem Meridian des dritten Zeichens 
vor dem Krebs, d. h. der Schere — F 64 —, für den südlichen mit dem 
Meridian des entgegengesetzten Zeichens, d. h. des Widders — F 74 —. 
Für die Koluren hat Eudoxos die gleichen Zeichen gewählt, fängt also 
Lasscrre» Eudoxos 13 



194 Phaenomena. Enoptron 

in F 76 u. 77 mit dem Meridian des Krebses (und des Steinbocks) an, 
in F 78 mit dem der Scheren (und des Widders). Aus dem Gebrauch von 
τά άνωθεν ergibt sich, daß er die Sternbilder nicht mehr in ihrer gegen-
seitigen Lage betrachtet, sondern wie sie sich auf der Sphäre verteilen. 
So bezeichnet ζ. B. in F 64 a της Κασσιεττείας τά άνωθεν die Füße der 
Kassiopeia (s. auch F 74 τά δεξιά σκέλη). Bemerkenswert ist endlich 
die von Hipparch F 65 u. 81 hervorgehobene Besonderheit, daß die 
Meridiane die Zeichen halbieren, anstatt ihren Anfang zu markieren. 
Diese Einteilung des Tierkreises wird durch F 128 gerechtfertigt: da 
die heliakischen Aufgänge erst eine halbe »Stunde« (unter »Stunde« 
verstehe man hier 1/12 des ganzen Tags) nach Sonnenuntergang sicht-
bar werden, durften alle unterdessen unsichtbar aufgegangenen Sterne 
zum kommenden Zeichen gerechnet werden, das am Ende der halben 
„Stunde" am Horizont auftaucht. Dieser Zeitabschnitt gleicht aber 
einem halben Zeichen, so daß in der Tat gleichzeitiges Sichtbarwerden 
eines am Horizont auftauchenden Zeichens und aller mit der zweiten 
Hälfte des vorangehenden Zeichens aufgegangenen Sterne als gleich-
zeitiger Aufgang aufgefaßt werden kann. Diesem Verfahren entsprach 
im Kalender eine eigentümliche Abgrenzung der Zeichen (vgl. Komm, 
zu F 144): Eudoxos nannte den ersten Tag des Jahres, an dem er den 
Krebs zum erstenmal eine halbe »Stunde« nach Sonnenuntergang auf 
dem östlichen Horizont beobachten konnte, nicht Krebs 1, wie üblich, 
sondern Krebs 16. So rechnete noch etwa 20 Jahre später Autolykos, 
De ortibus et occasibus II 1 »Das Zwölftel des Tierkreises, in welchem 
die Sonne steht, ist weder aufgehend noch untergehend zu sehen, son-
dern ist verborgen« und 3 »In jeder Nacht sind 11 Zeichen des Tierkreises 
sichtbar; 6 sind vor Sonnenuntergang am Himmel, 5 gehen nach Sonnen-
untergang auf«.. Die Paranatellonten konnten freilich ohne Rücksicht 
auf die heliakischen Auf- und Untergänge bestimmt werden, da der 
Aufgang des Zeichens zu jeder nächtlichen Stunde beobachtet werden 
kann. In diesem Verfahren wirkte aber der Einfluß der für die Kalen-
der angewandten Methode, wo die Sonnenauf- und -Untergänge die 
Zeit der Beobachtung bedingen. 

F 67 u. 68. Das in den Phaenomena — hier wie F 4 ετερον βιβλίον 
statt εν wie F 52, weil Arat ausnahmsweise dem Enoptron gefolgt ist — 
festgestellte Verhältnis entspricht der Breite von 42°14'10" (so H. 
Künssberg, Der Astronom .. . [s. Literatur zu Περί ταχών] 27), also 
etwa 210 km nördlich von Kyzikos, das im Enoptron festgestellte der 
Breite von 40°51'27" (Künssberg ebda.), also ungefähr Byzanz, 73 km 
nördlich von Kyzikos. Prima facie scheint das Enoptron eine für Ky-
zikos gültige verbesserte Breite anzugeben. Daß wir aber eher mit einer 
für Knidos gültigen, allerdings mißglückten Bestimmung — der Irr-
tum erreicht beinahe 500 km — zu tun haben, lehren die übereinstim-
menden Zeugnisse von Attalos und Arat oder dessen Vorlage, da beide 
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die Breite des Enoptron als die für Griechenland gültige vorgezogen 
haben. Wenn nun Philippos von Opus die der Phaenomena seinem 
astronomischen Werk zugrunde legte, so darf man das dadurch erklä-
ren, daß das Enoptron zu dieser Zeit — wenige Jahre nach Piatons 
Tod ? •— noch nicht erschienen war, ein für die Datierung von Eudoxos' 
schriftstellerischer Tätigkeit nicht unwichtiger Schluß. Da anderseits 
vom stilistischen Standpunkt aus feststeht, daß das Enoptron nach 
den Phaenomena verfaßt wurde, darf man nicht mit E. Maass in Γ 68 
έντω έτπγραφομένω Ένότττρω athetieren und das Fragment den Phaeno-
mena zuschreiben, denn man müßte dann auch folgern, daß die έν τ φ 
έτέρω συντάγματι eingetragene Verbesserung fehlerhafter als die erste 
Redaktion wäre. 

F 69 u. 72 vereinigen in einem Satz zwei Exzerpte über halbierte 
Zeichen. F 69 wegen der etwas verschiedenen Verteilung der Stern-
bilder in F 70 vor καΐ τά των Χηλών zu schneiden, verbietet das τε: mit 
diesem Satz wollte Eudoxos nur den Äquator im Verhältnis zum Tier-
kreis bestimmen. 

F 74 u. 75 sind nicht weniger wichtig als F 67 u. 68, indem F 74 eine 
ägyptische Erinnerung zum Ausdruck kommen läßt, F 75 eine Beob-
achtung in Knidos bezeugt, die in F 74 noch nicht gemacht worden 
war, freilich weil in Kyzikos unmöglich. Dabei muß jedoch betont 
werden, daß F 75 nur indirekt dem Enoptron vindiziert werden kann, 
zumal da Poseidonios, als er in F 75 a über Gadeira und Knidos be-
richtete, vielleicht nicht einmal Eudoxos' Text vor Augen hatte 
(beachte λέγεσθοα!); die Γης Περίοδος kommt auch in Betracht. Gemin. 
3, 15 und Procl. In Plat. Tim. p. 277E hängen von Poseidonios ab und 
helfen deshalb nicht. Aus Adrastos' Vorhaben, die in F 75b erwähnte 
Beobachtung zur Bestimmung der Grenze des άεΐ αφανής κύκλος zu ver-
werten, ergibt sich nur eine Mutmaßung zugunsten des Enoptron, nicht 
ein Beweis. Die von P. Tannery, Recherches sur l'histoire de l'astro-
nomie ancienne, Paris 1893, 277 Fußn. 3, hingeworfene Vermutung, 
Argo und Fluß seien von Ägypten her eingebrachte Sternbilder, hat 
schon F. Boll a. O. 174 widerlegt. Mit Vitruv IX 5, 4 Huius autem 
rei index est Stella Canopi, quae his regionibus est ignota, renuntiant 
autem negotiator es qui ad extremas Aegypti regiones proximasque ultimis 
finibus terrae terminationes fuerunt, ist nichts anzufangen. 

F 76—78. Die hier vorkommende Bezeichnung κόλουρος fehlt im 
wörtlichen Zitat F 76, wird also nacheudoxischen Ursprungs sein. Eu-
doxos scheint übrigens hier nicht unvollständige Kreise im Auge zu 
haben, sondern vollständige. 

F 80. Die von Hipparch angewandte Gradeinteilung besagt nichts 
für Eudoxos, auch dort, wo er Eudoxos' Angabe anführt. Deshalb 
wurde das Fragment in eckige Klammern gesetzt. 

13· 
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F 81—120 Paranatellonten 
Daß Eudoxos die Auf- und Untergänge mit dem Krebs und nicht, 

wie die nach-hipparchischen Astrologen, mit dem Widder beginnt, 
braucht man nicht mit E. Zinner a. O. (s. oben S. 186) 2, auf ägyptische 
Vorbilder zurückzuführen. Er folgt hier einfach dem attischen Ka-
lender, der das Jahr mit dem Sommer — Aufgang des Hunds (Sirius) 
am 22. Juli — anfangen ließ. So auch die Octaeteris F 146. Anfang des 
astronomischen Sommers ist aber die Sommerwende am 27. Juni: 
Krebs 1 für Euktemon, Krebs 8 oder 10 für Meton (vgl. A. Rehm, 
Parapegmastudien, München 1941, 19f. u. 30 Fußn. 1), Krebs 16 für 
Eudoxos. F 81 gehört freilich als Aufgangsa«/img (Krebs 1) 15 Tage 
vor die Sommerwende, mußte trotzdem als Beschreibung des Him-
mels vor dem eigentlichen Aufgang, d. h. vor dem Sichtbarwerden des 
15. Grads des Tierzeichens, dargestellt werden. Da Arat diese Ein-
leitung als einen richtigen Anfang empfand, schildert er auch im Krebs-
aufgang — Gradeinteilung wie bei Hipparch — die entsprechenden 
Paranatellonten. Bei Eudoxos aber und bekanntlich auch allein beim 
Verfasser der Valens'schen Sphaerica setzt eine solche Schilderung 
erst mit dem vollen Aufgang des Krebses — F 82—84 — ein. Das 
5* in F 82 bezieht sich trotz Ivrfj άρχη im Einleitungssatz auf F81 
zurück. 

Das Verhältnis der anonymen Sphaerica zu Eudoxos hat F. Boll 
a. O. 59ff. geklärt: die eigentümliche Einteilung des Tierkreises, der 
Anfang mit dem Krebs (F114 τά πρώτα und F109 τά λοιπά sind spätere, 
ungeschickte Anpassungen an den Anfang mit dem Widder), die wört-
lichen Berührungen, ζ. B. zwischen F 82 und 83, und die veralteten 
Sternbildernamen Θυμιατήριον in F 109 (vgl. Komm, zu F 58) und 
Άρκτοφύλαξ in F 114 sichern unmittelbare Fortwirkung des Eu-
doxos und zwar eher seiner Phaenomena (vgl. Komm, zu F 108—112) 
als des Enoptron. Die nicht zu übersehenden Abweichungen deuten 
jedoch auf Heranziehung einer sekundären, vorhipparchischen Quelle: 
F 85 nennt das dem Eudoxos unbekannte Ζεΰγμα (vielleicht Aupcc<s> 
τό ζεΰγμα zu lesen: vgl. Hipparch. I I I 1, 7 της Λύρας ό ηγούμενος των έν 
τφ ζυγώματι) und schreibt wie Arat F 86 Ύδρα, nicht Ύδρος (F 82 u. 
84). Auch die sinnlose Einschaltung mehrerer Götternamen in die Pa-
ranatellontenverzeichnisse zwischen σννανατολαί und σνγκαταδύσεις 
wirkt uneudoxisch (anders Boll a. O. 474ff., der diese Namen richtig 
als »Monatsheilige« deutet, sie aber unglücklich auf Eudoxos zurück-
führt, als ob dieser Teil der Phaenomena ein Kalender wäre). Dieses 
Verhältnis erinnert an das des Vitruv gegenüber Eudoxos, erlaubt aber 
keineswegs auf eine gemeinsame Quelle zu schließen. 

F 82 lehrt, daß Eudoxos bei jedem Zeichen mit den συνανατέλλοντα 
anfing und mit den συγκαταδύσεις endete. Demgegenüber läßt Arat 
dichterische Freiheit bis zum Wirrwarr — s. F 88 — herrschen. 
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F 89. Daß Hipparch in Paraphrase und Kommentar nicht Arat, son-
dern Eudoxos folgt, erhellt schon aus dem Gebrauch von Ύδρος gegen-
über "Υδρα in F 84, tritt aber hier besonders deutlich hervor. In der 
nicht gedruckten und nur in der deutschen Übertragung berücksich-
tigten Paraphrase (II 2, 45—46 Anfang) sind zweifellos folgende Wen-
dungen eudoxisch: τό τε (τε nicht bei Arat) σώμα τοϋ Ίππου όλον (Arat. 
δύεται "Ιππος) και τήνουράντοϋ "Ορνιθος, ferner τοϋ Κήτους τό ά π ό της 
ούρδς εως της λοφίας und Κηφέως κεφαλήν τε (τε nicht bei Arat) καΐ χείρα 
καΐ ώμους, schließlich der Zusatz καΐ τό πλείστον μέρος τοϋ Ποταμού (bei 
Arat erst mit dem nächsten Zeichen: F 90 V. 634f.). Im Kommentar 
fügt Hipparch zum Schweif des Kentauren και καθόλου τά όπίσθια πάντα 
hinzu, ferner setzt er durchwegs die Jungfrau an Stelle der Scheren. 

F 90—93 u. 102. Auf Grund des in F 89 festgestellten Verhältnisses 
Hipparchs zu Eudoxos durfte die hipparchische Deutung von F 90 
Anfang καμπαΐ δ ' άν Ποταμοΐο durch τά λοιπά μέρη τοϋ Ποταμού (II 2, 
51) als eudoxisch in die Übertragung aufgenommen und F 92 Ende als 
hipparchischer Zusatz — Arat erwähnt beim Skorpion den Fuhrmann 
überhaupt nicht — dem Eudoxos zugeschrieben werden. Folglich ge-
hört auch F 92 Anfang als eudoxisierende Paraphrase von F 102 V. 683 
(ΐξύν nicht berücksichtigt!) dem Eudoxos (s. Übertragung zu F 102 
— 104). 

F 108—112. Der kleine Unterschied zwischen F 108 Ende τοϋ δε 
Ύδρου τό μέχρι προς τόν Κόρακα δύνειν und Hipparch. II 3, 14 βέλτιον 
οϋν ό Εύδοξος αποφαίνεται, λέγων τοϋ "Υδρου την οΰράν ετι ύπολείπεσθαι 
darf ohne weiteres zugunsten des ersten Zitats aufgelöst werden, da 
dieses den Untergang genauer bestimmt als das zweite. Bemerkens-
wert in diesem Abschnitt ist die verbesserte Bestimmung des Aufgangs 
des Perseus im Enoptron F 112, die der verbesserten Astrothesie in 
F 37 entspricht: ein lehrreiches Beispiel für die Anwendung der em-
pirischen Methode. Mit den Angaben des Hipparch, II 3, 26f., ver-
glichen, erweist sich die Beobachtung des Enoptron als richtiger (s. krit. 
App. zu F 112 a: die Übereinstimmung mit F 112 b und F 110 V. 712 
bestätigt, daß es unter die Paranatellonten der Fische gehört), was 
abermals für die Posteriorität dieses Werks spricht. 

F 113 ist des Stils wegen mit F 82, dem einzigen anderen direkten 
Zitat dieses Teils, zu vergleichen: unveränderte starre Gliederung der 
Sternbilderaufzählung (Auslassung der Aufgänge nach άνατέλλη in 
F 113 ist durch F 114 zu ergänzen), Voranstellung der Genitive. Das 
Fehlen von δ ' nach "Οταν in F 113, wenn nicht Überlieferungsfehler 
vorliegt (in F 82 ist δ ' durch die engere Verbindung mit F 81 bedingt 
worden), betont den katalogartigen Charakter des Kapitels. Vergleich-
bar sind in dieser Hinsicht die erhaltenen griechischen Kalender. An-
ders Hipparch, der im entsprechenden Teil (II 4—III 4) δέ überall 
hinsetzt. 
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[F 120] schreibt Manitius (s. krit. App.) unnötig Eudoxos statt Arat 
zu. In der Tat nennt Arat Phaen. 587f. von Orion nur Schultern und 
Gürtel mit Schwert, und so hat auch Hipparch II 2, 3 paraphrasiert (τοΰ 
Ώρίωυος τήν ζώνη ν καΐ τούς ώμους). Arat meinte aber damit das ganze 
Sternbild, wie die Nicht-Erwähnung Orions im nächsten Zeichen zeigt, 
und so hat es wiederum Hipparch aufgefaßt, wie das Nicht-Vorhanden-
sein eines Tadels dieser Verse im kritischen Teil §§ 3—29 beweist. § 30 
( = F120) darf demnach ruhig neben Γ 81 — Ώρίωνα δλον—als aratisch 
fortbestehen. 

ΠΕΡΙ ΤΑΧωΝ 
(F 121—126, D 6—15) 

Literatur: 
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sulla storia della astronomia antica I I 3—112). 
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(Übersetzung nach W. Horn a. O. 182—186 wiederholt von H. Balss, Antike Astro-
nomie, München 1949, 100—111.) 

Neben den mit einiger Sicherheit der Abhandlung Περί τοίχων zuzu-
schreibenden Fragmenten F 121—126 werden hier auch die unter D 6 
— 15 registrierten Lehren kommentiert, da sie einerseits das Bild der 
gesamten eudoxischen Astronomie vervollständigen, anderseits durch 
die einigermaßen speziellen Betrachtungen von Περί ταχών, bzw. der 
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überlieferten Teile davon, beleuchtet werden. Darunter nimmt D 6 
eine besondere Stellung ein, da dieser knappe aber einsichtsvolle Be-
richt die ganze bekannte Lehre von Περί ταχών zusammenfaßt. Ob diese 
Lehre durch mündliche Tradition, durch eine Schrift des Kallippos 
oder des Polemarchos von Kyzikos (Γ124 S. 68,6), oder durch Lektüre 
von Περί ταχών Aristoteles bekannt wurde, ist nicht zu entscheiden; viel-
leicht hörte er selber Eudoxos und erhielt später noch seine Schrift. 
Was P. Merlan, Studies . . . (s. oben S. 138) 76—81, über Aristoteles' 
Verhältnis zu Eudoxos und dessen Nachfolgern konjiziert hat, bleibt 
unbeweisbare Hypothese. Spuren derselben Lehre in den Schriften 
περί κόσμου des Arztes Chrysippos mag ferner D 68 voraussetzen. 

Γ 122 und Γ 124—125 gehen bekanntlich auf den von Alexander 
selbst in F 123 zitierten Kommentar zu Περί ούρανοϋ zurück und dar-
über hinaus durch Alexanders Lehrer, den Peripatetiker Sosigenes 
(II. Jahrh. n. Chr.), auf Eudems Geschichte der Astronomie. Von Eu-
dem unabhängig ist also nur der Anfang von F 123 (bis περιεχομένας) 
als bloße Paraphrase der Metaphysik, d. h. von D 6. Auf Eudem ist 
auch der lange Auszug aus Derkyllides' Schrift Περί τοΰ ατράκτου καΐ 
τών σφονδύλων τών έν τη Πολιτεία παρά Πλάτωνι λεγομένων bei Theon v. 
Smyrna, S. 198 ff. Hiller, zurückzuführen, der allerdings Eudoxos' 
Theorie kaum berücksichtigt: vgl. S. 200 ούκ άξιοι δέ τοΰ πλανωμένου 
αίτιας οΐεσθαι τάς έλικοειδεΐς γραμμάς ώς προηγουμένας τάς τε Ι π π ι κ ή 
παραπλήσιας. Eudem selbst zitiert in F124 (69,10) von Eudoxos die 
Abhandlung Περί ταχών, welche nachweisbar seine einzige Quelle gewesen 
ist. Seinerseits berichtet Aristoteles in D 6 über die gleiche Theorie 
ohne irgendwelche Anspielung auf ein Geschwindigkeitsproblem, was 
die Bestimmung seines Verhältnisses zu Περί ταχών erschwert. 

Daß Περί ταχών trotz der nur beiläufigen Erwähnung in F 124 doch 
dem ganzen Bericht des Simplicius zugrunde liegt, läßt sich daran er-
kennen, daß nach der einleitenden Beschreibung des gesamten Sphären-
systems sofort mit Ισοχρονίως (69,1) das Problem der Geschwindig-
keiten erörtert wird, das dann zum Leitfaden der Auseinandersetzung 
wird. Voraussetzungen des erkünstelten Mechanismus der ineinander-
geschachtelten Sphären sind die Vollkugelgestalt des Kosmos — nicht 
älter als Archytas VS 47 A 22—24 oder, wenn echt, Philolaos VS 44 Β 7; 
zur Geschichte des Gedankens vgl. J . Mette, Sphairopoiia, München 1936, 
VIII—XVII — und die Konzentrizität der kreisläufigen Planeten-
bahnen um die Weltachse — erster Zeuge Piaton, Resp. X 616 Β ff.; 
über Parmenides s. M. Untersteiner, Parmenide, Firenze 1958, 
174—182 —. Das Problem der Geschwindigkeiten, dessen Lösung die 
mathematische Bestimmung des Sphärensystems erlauben sollte, 
wurde schon von Piaton, Gorg. 451C, als das Hauptproblem der astro-
nomischen Forschung seiner Zeit erwähnt: oi δέ λόγοι oi της αστρονο-
μίας είποιμ' άν δτι περί τήν τών άστρων φοράν καΐ ήλίου καΐ σελήνης. 
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πώς προς άλληλα τάχους εχει . . . (daß hier nicht Kalenderprobleme 
gemeint sind, bestätigt gegen Tannery, Recherches sur l'histoire 
de l'astronomie ancienne, 14, die Erwähnung der άστρα, d. h. der 
Planeten, und ihrer φορά). Ähnlich schon Demokrit VS 68 A 88 und 
Archytas VS 47 Β 1 Anf. Wenn ferner der Titel einfach Περί ταχών 
lautete, nicht etwa Περί ταχών των σφαιρών oder τών ουρανίων, beweist 
er auch, daß das Wort τάχος allein eine unverkennbare astronomische 
Bedeutung hatte, wenigstens für die Sachkundigen. Aus D 10 erhellt 
schließlich, daß die Unüaufzeiten von den Astronomen nicht nur hin-
sichtlich ihrer gegenseitigen Verhältnisse bestimmt wurden, sondern 
auch hinsichtlich ihrer Verhältnisse zu den Entfernungen der Pla-
neten, daß also diese Betrachtung die ganze astronomische Forschung 
beherrschte. 

Von den beiden Motti, die Sosigenes' Bericht leiten und gewiß 
schon von Eudem dem Piaton als Aufforderung an die Astronomen 
zugeschrieben worden waren—vgl. F121 Πλάτωνος ττρόβλη μα τοϋτο ποι-
ησαμένου τοις περί ταΰτα έσπουδακόσι: auffallend ähnlich D 22—23 — 
läßt sich das eine, διασφζειν τά φαινόμενα, über Eudem bis auf Heraklei-
des' Astronomendialog, Fr. 106—110 Wehrli, zurückverfolgen, dort 
wahrscheinlich auch Piatons Wort. Es tritt uns sonst bei Aristoteles, 
Met. 1073b 36 (nach D 6), unter der richtigeren Form τά φαινόμενα 
άποδώσειν als eine für Kallippos geltende Regel entgegen. Der Gedanke 
wirkt wenig platonisch (anders W. Kranz, Rh. Mus. 100, 1957, 114ff.) 
und erinnert vielmehr an das anaxagoreische όψις αδήλων τά φαινόμενα. 
Zielt die viel diskutierte, polemisch gemeinte Stelle bei Piaton, Legg. 
V I I 822 Α τήν αύτήν γάρ αυτών όδόν εκαστον (d. i. Sonne, Mond, Pla-
neten) καΐ ού πολλάς άλλά μίαν άεΐ κύκλω διεξέρχεται, φαίνεται δέ πολ-
λάς φερόμενον auch auf diesen Gedanken, dann dürfte man ihn eventuell 
über Aristoteles und Kallippos bis auf Eudoxos selber zurückführen; 
darüber zuletzt P. Merlan, Studies . . . (s. oben S. 138) 92f., und W. Bur-
kert, Weisheit und Wissenschaft, 308ff. (s. Nachtrag S. 270). Das 
andere Motto, F l 24 (Anfang) ταΐς οϋρανίαις κινήσεσι τό εγκύκλιο ν καΐ 
άμάλές καΐ τεταγμένον άποδιδόναι, wird auch von Herakleides Piaton in 
den Mund gelegt worden sein, da wir es bei Poseidonios (Simplic. In 
Arstt. phys. S. 291 f. Diels) als eine dem rein astronomischen Grundsatz 
διασφζειν τά φαινόμενα entgegengesetzte, rein physikalische Forde-
rung finden, genau wie Herakleides, Fr. 110, das τί ήρεμαΐον als Gegen-
stand der Physik dem άκολουθεΐν τά φαινόμενα der Astronomen gegen-
überstellt. Der Gedanke begegnet uns ferner bei Geminos, Isag. in 
phaen. I 19 (aus Poseidonios), der ihn den Pythagoreern zuschreibt, 
wonach P. Duhem a. O. 103 ff. Er klingt in der Tat archyteisch (vgl. 
VS 47 A 22—24) und paßt zu Piaton gut. Eudoxos hat ihn implizit 
mit dem archyteisch-platonischen Weltbild ererbt. Die schlagwortartige 
Formulierung, die Aristoteles in der Einleitung zu D 6 (Met. 1073a 
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22—27) nicht zu kennen scheint, gehört aber sicher nicht Eudoxosund 
wird erst von Herakleides für seinen Astronomendialog geprägt wor-
den sein. 

Hinsichtlich der in Γ 122 und F124 (68,5) unpassend angewandten 
Bezeichnung der Sphärentheorie als Hypothese der άνελίττουσαι σφαϊραι 
hat Martin a. O. 194f. bereits das Nötige gesagt: sie entstand durch 
Mißverständnis von Arstt. Met. 1074a 2, 9 usw. und hat mit Eudoxos 
nichts zu tun. 

Das System der homozentrischen Sphären hat Schiaparelli a. O. 
auf Grund von F124 und D 6 wiederhergestellt. Seine Beweise, die nur 
die Mittel der eudoxischen oder voreudoxischen Mathematik anzuwen-
den beanspruchen, sind bisher bis auf wenige Einzelheiten von allen 
Historikern der antiken Wissenschaften wiederholt worden (ältere 
Literatur bei Künssberg a. O. 8—11, welcher ebda. 48—59 in Schia-
parellis Fußstapfen tretend eine analytisch-geometrische Lösung der 
Planetentheorie zu geben versucht). Erst O. Neugebauer, On the Hippo-
pede of Eudoxos, Scripta Mathematica 19, 1953, 225—229, hat darauf 
hingewiesen, daß sie doch ohne Kenntnis der Trigonometrie nicht denk-
bar sind und deshalb bei Eudoxos anachronistisch wären. Demzufolge 
beschränkt sich der vorliegende Kommentar auf die bloße Darlegung 
der Ergebnisse der Untersuchungen Schiaparellis. Beweisgänge werden 
nur dort skizziert, wo Schiaparelli die Überlieferung korrigieren mußte 
(Sonnen- und Mondtheorie). Der Mechanismus der ineinandergeschach-
telten Sphären wird als bekannt oder wenigstens als durch F 124 (68, 
31—69, 7) klar genug beschrieben vorausgesetzt. 

F 124 (68,12 ff.) D 6: Sonnentheorie. Das Dreisphärensystem soll drei 
beobachtete Bewegungen der Sonne erklären. Die erste und äußerste 
Sphäre rotiert von Osten nach Westen um die Weltachse. Sie ent-
spricht der erst später von Herakleides geahnten Tagesdrehung der 
Erde, und ihre Geschwindigkeit ist gleich der der Fixsternhimmelssphäre 
(69,1 ίσοχρουίως), d.h. 360° pro Tag. Die zweite und mittlere Sphäre 
rotiert von Westen nach Osten um die Achse der Ekliptik. Sie ent-
spricht dem wirklichen Jahresumlauf der Erde, und ihre Geschwindig-

360° 
keit wird Eudoxos, modern ausgedrückt, auf pro Tag gerechnet 

ob5 
haben, wodurch die Sonne täglich um ungefähr 1° nach Osten von den 
nach Westen fortschreitenden Tierkreiszeichen zurückgelassen wird: vgl. 
Ars Eudoxi, Kol. XVII 7ff. Ό ήλιος λείπεται των απλανών άστρων της 
ΙττΙ του κόσμου περιφοράς Άπόδειξις· νοείσθω καταδιηρη μένος ό των 
ζωδίων κύκλος εις μόρια τξε\ έάν οϋν έκάστης ήμέρας καΐ νυκτός λείπεται 
ό ήλιος της έπί τοϋ κόσμου περιφοράς, τό αύτό μόριο ν Ι ν τω ένιαυτω ποιήσει 
χρόνον έκτός ήμέραν μίαν καΐ νύκτα. 
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Die dritte und innerste Sphäre, welche die Sonne trägt, rotiert eben-
falls von Westen nach Osten, aber um eine zur Ebene der Ekliptik 
schwach geneigte Achse. Diese Neigung wird auf Grund einer kleinen 
Schwingung der Wendepunkte der Solstitien nördlich und südlich des 
Wendekreises angenommen, welche Γ 63 in ähnlichen Worten auch 
erwähnt. Die durch die Drehung nach Osten bewirkte zusätzliche Zu-
rücklassung hat Tannery, Seconde note ... 332—337, richtig mit dem 
sogenannten Großen Jahr in Beziehung gesetzt, nach welchem Mond, 
Sonne und Fixsternhimmel ihre anfänglichen Lagen zueinander um 
die Erde wiederfinden. Als Großes Jahr ist für Eudoxos eine Oktaeteris 
von 2921 Tagen (nicht 2922; vgl. jedoch F 131 mit Komm, und Heath 
a. Ο. 291ff.) anzunehmen: 99 Mondmonate von je 291/2 Tagen (ge-
nauer 2950/99; in der kalendarischen Praxis wechselten 29- und 30-
tägige Monate regelmäßig ab und es mußten 3 interkalare Monate von 
30, 30 und 29 Tagen unter drei beliebige Jahre der Oktaeteris ver-
teilt werden). Der Überschuß dieser 2921 Tage über die 2920 Tage 
der 8 Sonnenjahre von je 365 Tagen (vgl. den oben zitierten Beweis-
auszug aus der Ars Eudoxi) entspricht einer zusätzlichen Zurücklas-
sung von 1 Tag nach 8 Jahren, die für die dritte Sphäre eine Geschwin-

360° 360° 
digkeit von —5— pro Jahr oder pro Tag bedingen würde, tat-

sächlich eine βραδυτέραν ττολλω (69,8): damit stimmt genau Theon 
Smyrn. S. 173 Hiller ώς πάλι ν ίσαςόρδσθαιτάςτών αύτων γνωμόνων σκιάς 
ήμερων μάλιστα τξε' η " (3Gb1 ls). Diese sehr langsame Bewegung wollte 
Schiaparelli unnötig der zweiten Sphäre zuweisen, damit die seitliche 
Schwingung der Solstitien, die er der dritten zuschrieb, in einem Jahr 
vollführt werden könnte. Trotz Tannerys Zustimmung (ihm folgend 
Duhem, Heath u. a. m.) darf jedoch Sosigenes' Bericht als völlig be-
friedigend gelten, wie der Nachklang bei Theon beweist, den schon 
Th.-H. Martin a. O. 201 f. trefflich herangezogen hatte. Hinsichtlich 
der seitlichen Schwingung hat Schiaparelli die vor ihm angenommene 
Deutung dieses Phänomens als einer vermeintlichen Konsequenz der 
erst von Hipparch entdeckten Präzession der Nachtgleichen zurück-
gewiesen und die Möglichkeit eines Analogieschlusses mit der Mond-
theorie erwogen; anders und nicht weniger hypothetisch äußert sich 
Tannery, Seconde note . . . 334f. Zur späteren Geschichte dieser ima-
ginären Bewegung in der astronomischen Literatur bis Martianus Ca-
pella vgl. Schiaparelli a. O. 125—131; der hie und da angegebene 
Wert von 1° für den Schwingungswinkel mag vielleicht eudoxisch sein. 

Wichtig in dieser Theorie ist, daß die drei Bewegungen der Sonne 
durch 68,12 καΐ τοις ττρό σύτοΟ als eine den Vorgängern des Eudoxos 
bekannte Tatsache dargestellt werden. Diese Behauptung hängt mög-
licherweise mit Eudems Bericht, Fr. 145 Wehrli, zusammen, nach 
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welchem Thaies die Ungleichheit der Sonnenbahn κατά τάς τροπάς ent-
deckt hätte. Dieser Bericht ist aber ebenso unzuverlässig wie unklar. 
Mit φαίνεται ό ήλιος ποιούμενος in F 63 wird eher eine Erscheinung 
beschrieben — partizipiale Konstruktion — als eine allgemeine Mei-
nung ausgedrückt — infinitivische Konstruktion —; F 125 όρδσβαι 
scheint es zu bestätigen. Demnach scheint Eudoxos selber die seitliche 
Schwingung beobachtet zu haben, woraus dann hervorgeht, daß nicht 
er, sondern Eudem für die Erwähnung der τοις ττρό σύτοϋ verantwort-
lich ist. Hat aber Eudem damit Thaies gemeint, dann müssen wir auch 
an der Wirklichkeit dieser τοις irpö αύτοΟ zweifeln. Zu diesem Zweifel 
führt auch der schwer zu leugnende Umstand, daß diese Schwingung 
in den Phaenomena offenbar noch nicht erwähnt wurde (vgl. F 62), 
also wahrscheinlich vor der Veröffentlichung des Eno-ptron oder des 
Περί ταχών noch nicht bekannt war. Die Annahme einer ägyptischen 
Quelle wurde schon von Martin a. 0. 204f. widerlegt; für die 
eines chaldäischen Einflusses könnte man nur legendenhafte Zeug-
nisse heranziehen, deren ausführlichstes Ind. Acad. X 12 ist: ... ά]στρο-
λόγος έξηγεΐτ<(ο> αύτω (sc. dem Piaton) γεγονώς άναγραφεύςτοΰ Πλάτω-
νος καΐ ακουστής, ότι γεγηρακώς ήδη Πλάτων ξένον ύ-ττεδέξατο Χαλδαΐον 
ευ[..., worüber W. Jaeger, Aristoteles 133 f. Wenn anderseits Eudoxos 
in der Beobachtung der dritten Bewegung keinen Vorgänger gehabt hat, 
dann hat er sie freilich nicht durch Beobachtung entdeckt, da sie über-
haupt nicht existiert und auch zu klein wäre, als daß er sie mit Klep-
sydra und Gnomon gemessen haben könnte. Es liegt also, wenn nicht 
voreudoxischer Irrtum, so doch Fehlschluß aus kalendarischen Prä-
missen vor, und φαίνεται in F 63 ist als Ergebnis einer unbewußt miß-
glückten Kontrollbeobachtung zu betrachten. Vorgänger nimmt auch 
W. Burkert a. O. 308ff. keine an. 

F124 (70,3ff.) D 6: Mondtheorie. Das Dreisphärensystem soll ebenfalls 
drei Bewegungen erklären. Die erste und äußerste Sphäre rotiert von 
Osten nach Westen um die Weltachse. Sie entspricht der Tagesdrehung 
der Erde, und ihre Geschwindigkeit beträgt 360° pro Tag. Die zweite 
und mittlere Sphäre rotiert von Westen nach Osten um die Achse der 
Ekliptik. Sie entspricht wie jede zweite Sphäre in den anderen Sphä-
renkomplexen —• vgl. D 10 — der zodiakalen Umdrehung, also dem 
sog. drakonitischen Monat (Wiederkehr des Mondes vor das gleiche 
Zeichen), dem Eudoxos 27 Tage gegeben haben wird (so Ars Eudoxi, 
Kol. XVI 6—8). Die beobachtete Zurücklassung nach Osten durch die 
nach Westen rotierenden Tierkreiszeichen — φαινομένη ύττόλειψις — 
wird hier sehr deutlich, wenn nicht wörtlich, als die eigentliche όψις 
άδήλων angegeben, welche die Annahme der zweiten Sphäre veranlaßte. 

Die dritte und innerste Sphäre, welche den Mond trägt, rotiert von 
Osten nach Westen um eine zur Ebene der Ekliptik leicht geneigte 
Achse. Da diese Sphäre durch die beobachtete monatliche Zurück-
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weichung der Knoten (Ort des Voll- oder Neumonds) nach Westen — 
μετάπτωσιν κατά μήνα •— versinnbildlicht sein sollte, wird ihr Eudoxos 
die Geschwindigkeit dieser Zurückweichung gegeben haben, also 360° 
in 223 synodischen Monaten, wenn ihm diese Zahl, deren Entdeckung 
Ptolemaios, Synt. IV 6f., »sehr alten Astronomen« zuschreibt (s. 
Heath a. Ο. 16), schon bekannt war: Sosigenes bezeichnet freilich die 
monatliche Verschiebung, möglicherweise wortgetreu, als eine τταντά-
ιτασιν όλίγην (71,4), ohne eine Zahl anzugeben. Γ125 — vgl. Komm, zu 
F 63 — lehrt ferner, daß die Neigung der Achse dieser Sphäre zur 
Ekliptik die beobachtete Unregelmäßigkeit der nördlichsten und süd-
lichsten Aufgänge in bezug auf ihre Höhe rechtfertigen sollte. Die durch 
die Neigung der Achse verursachte Schwingung hatte demnach Eu-
doxos nicht längs der Ekliptik festgestellt — der Abstand erreicht in 
der Tat wenig mehr als 5° nördlich und südlich —, sondern am Hori-
zont. Wie Martin a. 0. 215—222 ausführlich erwiesen hat, ist nur 
diese Methode daran schuld, daß er der Schwingung, die in der Wirk-
lichkeit eine zodiakal- ( = drakonitisch-)monatliche ist, eine viel zu 
lange Periode zuschreibt, denn die Zurückweichung der Knoten be-
wirkt, daß der nördliche Gipfel der Schwingung tatsächlich erst nach 
223 synodischen Monaten mit dem nördlichsten Aufgang zusammen-
fällt, bzw. der südliche mit dem südlichsten. 

Infolge des heftigen Angriffs Tannerys, Seconde note .. . 328—337, 
gegen Martins tadellose Deutung des überlieferten Textes wurde von 
allen Wissenschaftlern Schiaparellis Erklärung bevorzugt und un-
kritisch wiederholt. Um der seitlichen Schwingung des Monds längs 
der Ekliptik ihre richtige Periode von einem zodiakalen Monat zurück-
zugeben, nahm Schiaparelli an, Sosigenes habe die zweite Sphäre mit 
der dritten verwechselt: ursprünglich sei die zweite Sphäre in der glei-
chen Richtung wie die erste und in einer Umlaufzeit von 22.3 synodi-
schen Monaten gedacht worden, die dritte aber in der entgegengesetz-
ten, auf einer zur Ebene der Ekliptik schwach geneigten Achse und 
in einer Umlaufzeit von 27 Tagen. Die zweifellos voneinander unab-
hängigen Zeugnisse von Eudem oder Sosigenes in Γ 124 und Aristo-
teles in D 6 verbürgen aber, daß die zweite Sphäre von Westen nach 
Osten rotieren sollte und schließen damit eine Änderung in der eude-
mischen Überlieferung aus. Auch Γ 125, das auf Sosigenes zurückgeht, 
und der verlorene Anfang von Γ 63 bestätigen die Zuverlässigkeit der 
überlieferten Darstellung. Dazu tritt endlich, daß weder Kallippos 
noch Aristoteles den richtigen Charakter der Schwingung erkannt zu 
haben scheinen. 

F 124 (71,7ff.) D 6: Planetentheorie. Das Viersphärensystem soll für 
jeden Planeten die gleichen vier Bewegungen erklären, deren zeitliche 
Unterschiede auf der weiter unten gegebenen Tabelle nach Schiaparelli 
a. 0.155—165 zusammengestellt sind. Die ersten und äußersten Sphären 
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rotieren von Osten nach Westen um die Weltachse in 24 Stunden und 
entsprechen wie üblich der Tagesdrehung der Erde. Die zweiten Sphä-
ren rotieren von Westen nach Osten um die Achse der Ekliptik mit 
verschiedenen Geschwindigkeiten, die der besonderen siderischen Um-
lauf zeit jedes Planeten entsprechen: 30 Jahre für Saturn, 12 für Ju-
piter, usw. Die dritten und vierten Sphären zusammen — die vierte 
als innerste und Trägerin des Planeten — ergeben die anomale Be-
wegung der Planeten in ihren synodischen Umdrehungen um die Sonne. 
Jede dritte Sphäre hat ihre Pole auf entgegengesetzten Punkten des 
Tierkreises, so daß ihre Achse senkrecht zur Achse der zweiten Sphäre 
liegt. Sie rotiert demnach von Norden nach Süden oder umgekehrt 
(73,5); die Richtung der Rotation ist gleichgültig, da sie nur die Schlan-
genbewegung des Planeten auf beiden Seiten der Ekliptik rechtfertigen 
soll. Jede vierte Sphäre rotiert im entgegengesetzten Sinn um eine zu 
der Achse der dritten Sphäre mehr oder weniger schief stehende Achse. 
Die Geschwindigkeiten beider Sphären sind einander gleich und mit 
der synodischen Periode des betreffenden Planeten identisch: 390Tage 
für Saturn und Jupiter, 260 für Mars, usw. Wenn die erste und zweite 
Sphäre unbewegt blieben, würden diese schief widereinander wirken-
den Gegenbewegungen der Bahnkurve des Planeten die Form einer 
liegenden 8 geben, deren lange Achse ein Segment der Ekliptik wäre: 
die Hippopede. Da sie aber auch rotieren, wird der Kreuzpunkt der 
Kurve jeden Tag durch die erste Sphäre von Osten nach Westen um 
die Erde fortgerissen und zugleich regelmäßig durch die zweite Sphäre 
sozusagen verspätet und von Westen nach Osten längs der Ekliptik 
geführt. Die moderne Konstruktion der Hippopede als Durchschnitt 
einer Kugel mit einem dünnen, die Kugel von innen her berührenden 
Zylinder wurde von Schiaparelli a. O. 143 und einfacher von O. Neu-
gebauer, Scripta Mathematica 19, 1953, 228, zustande gebracht, hat 
aber keinen Ansatz bei Sosigenes und wird von Eudoxos trotz ihrer 
Einfachheit nicht erfunden worden sein. Der gewählte Vergleich mit 
der Pferdebahn, Terminus technicus der Reitkunst bei Xenophon, De 
re eq. 7, 13f., ergab sich ihm aus der Zerlegung der Bewegungen, 
die in unserer Überlieferung überhaupt keinen mathematischen Hinter-
grund voraussetzt, insbesondere keine fortgeschrittene Sphärik; an-
ders E. Frank, Plato und die sogenannten Pythagoreer, Halle 1923, 
343f. Fußn. 68, und H. Karpp a. O. 43. Erst später, etwa im 2. Jahrh. 
v. Chr., wußte sie Perseus unter die spirischen Schnitte einzuordnen 
(Geminus ap. Procl. In prim. Eucl. elem. hb. comm. S. 126f. Fried-
lein). 

Im Vergleich mit den anderen Angaben tritt bei Mars die synodische 
Umlaufzeit als eine auffallend irrtümliche hervor. Daß sie sich jedoch 
aus einer hinreichenden Kenntnis der Digression nach der Breite, der 
Distanz der Stillstände und der scheinbaren Rückläufe dieses Planeten 
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Umlaufzeitentabelle 

Planet Zodiakale Umlaufzeiten Synodische Umlaufzeiten 
in Jahren nach: in Tagen nach: 

Eudoxos Ars Eudoxi moderner Eudoxos Ars Eudoxi moderner 
Kol. V Astronomie Kol. V Astronomie 

Saturn 30 30 29 + 1 6 6 T. 390 fehlt 378 
Jupiter 12 12 11 + 315 T. 390 fehlt 399 
Mars 2 2 1 + 322 T. 260 fehlt 780 
Merkur 1 fehlt 1 110 116 116 
Venus 1 fehlt 1 570 459 584 

rechnerisch ungefähr erschließen ließ, hat Schiaparelli a. O. 139—161 
erwiesen. Bedenkt man aber, daß Eudoxos eher von den Umlaufzeiten 
ausging als von Winkelmessungen, dann wird man lieber Überliefe-
rungsfehler annehmen. Mit έν μησίν <είκοσι> όκτώ καΐ ήμέραις είκοσι, 
also 860 Tagen, müßte man der dritten und vierten Sphäre Bewegungen 
nach gleicher Richtung zuschreiben, wie dies der Fall nicht nur beim 
Vorschlag Idelers a. O. 1830, 78, 25 Monate und 20 Tage zu lesen, 
ist, sondern auch bei der wirklichen Zeit von 780 Tagen. Mit der paläo-
graphisch besseren Konjektur έν μησίν όκτωκαί<δεκα και) ήμέραις είκοσι, 
also 560 Tage, würde der Beobachtungsfehler bedeutend bleiben, wäre 
aber eine Hippopede unschwer konstruierbar. Dabei muß an Plinius' 
Bemerkung erinnert werden, N.H. II 77, Mars sei maxime inobserva-
bilis. 

Hinsichtlich der Planetennamen stimmen D 6 und Γ 124 überein. 
Nur 71,16 'Εωσφόρος ist gegenüber 72,7 und D6 'Αφροδίτης αστήρ etwas 
befremdend: Schwankung bei Eudoxos ? in der Überlieferung ? Auch 
71,19 über Saturn öv Ήλ(ου άστέρα οί παλαιοί ττροσηγόρευον fällt auf, 
zumal da die babylonisch-ägyptische Benennung nach dem Sonnen-
gott sonst frühestens bei Eratosthenes, Catast. 43 (vgl. Hygin. Astr. 
II 42) nachzuweisen ist. Die fünf Götternamen werden in der Epinomis, 
987 A, ausdrücklich als syrische und ägyptische bezeichnet — F. Cu-
mont, Les noms des planetes... L'Antiquite classique 4, 1935, 12, ver-
mutet Eudoxos' Einfluß — und setzen sich erst bei Aristoteles sicht-
bar durch. Ό τοΟ 'Ερμοΰ άστήρ ist jedoch schon bei Piaton, Tim. 38 D, 
zu lesen; Demokrit VS 68 A 62 kennt sie noch nicht. Außer 'Εωσφόρος 
werden von F. Boll, Roschers Lexikon der Mythologie I I I 2522 Fußn., 
die anderen Benennungen Phaethon, Phainon, Pyxoeis und Stilbon 
als jünger betrachtet. Die Frage nach Ursprung und Bedeutung der 
göttlichen Namen scheint somit nur für die voreudoxische Astronomie 
wichtig zu sein. Darüber zuletzt W. Gundel, RE s. v. Planeten (1950), 
bearb. von H. Gundel. 

Für Eudoxos möchte man immerhin wissen, ob diese Namen die 
Göttlichkeit der Planeten oder der sie treibenden Kräfte voraussetzen, 
wie bei Piaton, Legg. 822 Α (vgl. 822 C und Tim. 40 A), Xenokrates, 
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Fr. 17 Heinze, und Aristoteles, Fr. 18 Rose. Diese überaus wichtige 
Frage kann auf Grund von Περί ταχών nicht beantwortet werden, da 
dieses Werk offenbar die Ursache der Bewegungen nicht behandelte. 
Wie steht es nun mit Aristoteles' Einverleibung der Sphärentheorie 
in seine »psycho-physische« (so Reiche a. O. 84) Astronomie im zwei-
ten Buch von De Caelo, Kap. 8—12 ? 

Kap. 8 setzt sich mit dem Satz τον αυτόν λόγο ν εχειν τά τάχη των 
άστρων καΐ τά μεγέθη των κύκλων (289bl3) auseinander, bleibt jedoch 
auf dem Boden der Mechanik. In diesem Kapitel wird übrigens dieser 
Satz nur durch kurze Andeutungen erwähnt, welche nirgends mit dem 
eingehenden, scharf abgegrenzten Bericht D 10 gleichzustellen sind 
und auch nirgends wie D 10 ausdrücklich an eine bestimmte Lehre 
angeknüpft werden. 

Kap. 9 berichtet ziemlich ergiebig über Sphärenharmonie und führt 
dabei mehrere φασί an, hat aber mit Eudoxos anscheinend nichts zu 
tun. Kap. 10 ist unser D 10. In Kap. 11 beweist Aristoteles selber die 
Sphärizität der Himmelskörper. 

Kap. 12 wirft die Frage auf, warum die in mittlerer Entfernung 
zwischen innersten (Erde, Sonne, Mond) und äußersten Himmels-
körpern (Sterne) liegenden Planeten die kompliziertesten Bewegun-
gen aufweisen. Die geltende Theorie über das Wesen der Himmels-
körper faßt Aristoteles dabei mit folgenden Worten zusammen: ώς 
περί σωμάτων αύτών μόνον, καΐ μονάδων τάξιν μέν εχόντων, αψύχων δέ 
ττάμτταν, διανοούμεθα (292a 18). Seit Schiaparelli sinddiese»bloßen Körper 
und unbeseelten Monaden« der eudoxischen Astronomie zugeschrieben 
worden, welche anderseits von Ross und Guthrie (s. oben S. 181) durch 
Plat. Legg. 898 Ε ergänzt wurde: Ήλιον είπερ αγει ψυχή ή πόθεν 
εξωθεν σώμα αύτη ιτορισαμένη πυρός ή τίνος αέρος, ώς λόγος Ιστί τίνων, 
ώθεΐ βία σώματι σώμα. Vom Standpunkt der ersten Zuschreibung aus hat 
Reiche a. O. 86 die vorgeschlagene Ergänzung dadurch zurückge-
wiesen, daß Aristoteles eine rein geometrische Theorie erwähnt, die 
weder innere noch äußere Seele duldet: es müsse deshalb angenommen 
werden, Piaton berufe sich hier auf eine frühere aristotelische Um-
bildung der eudoxischen Lehre, eine Art Vorstufe zu De cael. I I 12. 
Daß Kap. 12 in der Tat auf der eudoxischen Sphärentheorie fußt, ist 
natürlich unverkennbar. Es darf aber nicht übersehen werden, daß 
sich Aristoteles und vor ihm Kallippos sowie vermutlich alle Schüler 
des Eudoxos diese Theorie angeeignet haben, so daß sie zur Zeit von 
De Caelo zum allgemeinen Gut der Astronomie geworden war. Solche 
Umstände erlauben so wenig, eine eudoxische Äußerung über die Him-
melskörper als δψυχα σώματα anzunehmen, etwa in anti-platonischer 
Gesinnung, wie umgekehrt mit W. Schadewaldt auf der Verbindung 
der eudoxischen » Lustlehre « mit Aristoteles' psycho-physischer Astro-
nomie eine eudoxische Vorstufe der Theorie des unbewegten Bewegers 
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aufzubauen (s. oben S. 148). Αψύχων δέ ττάμτταν mag nämlich ebensogut 
Aristoteles' Deutung der Sphärentheorie wie ursprünglicher Bestand-
teil dieser Theorie gewesen sein. Wie sich Eudoxos über die Ursache 
der himmlischen Bewegungen äußerte und ob er es überhaupt tat, 
läßt sich aus der erhaltenen Überlieferung einfach nicht ahnen. [Plat.] 
Epin. 982 D ψυχήν οΰκ εχειν hilft hier wenig. 

Daß wenigstens das wahrscheinliche Verhältnis der Planeten zu den 
Göttern zu keiner Astrologie im modernen Sinne führte, bezeugen aus-
drücklich D 16 und F 343. Aus F 343 erhellt sogar, daß Eudoxos eine 
solche Astrologie, die er einerseits als chaldäisch (ibid.), anderseits als 
pythagoreisch (F 293, s. Komm.) bezeichnete, zurückwies. Da aber 
nach Τ 7 § 89 der Einfluß seiner astronomischen Lehre auf die Werke 
περί θεών und περί κόσμου (D 67 u. 68) des Arztes Chrysippos spürbar 
war, wird er wie Piaton und Xenokrates die Planeten als Götter ange-
sehen haben, denn daß diese Werke zusammen mit den ebenda zitier-
ten περί των μετεωρολογουμένων (D 69) von der Überlieferung sämtlich 
an seine Astronomie angeknüpft wurden, geht aus der engen Verbin-
dung τε καΐ καΐ sowie aus dem Vorherrschen dieser Wissenschaft 
im antiken Bild seiner Lehrtätigkeit hervor (vgl. oben S. 144). Über 
andere Möglichkeiten s. noch oben S. 156. 

Wie der eingeklammerte Satz in D 6 zeigt, wußte die Tradition 
schon vor Alexander, daß nicht nur die θέσις jeder Sphäre innerhalb 
eines Systems, sondern auch die τάξις und die Intervalle der Sphären-
systeme innerhalb der ganzen Welt bei Eudoxos dieselben waren wie 
bei Aristoteles. Deshalb dürfen D 7 und D 10—12, wo Aristoteles die 
bei den Mathematikern geltenden Theorien ausdrücklich wiedergibt, 
ohne schwere Bedenken als eudoxisches Gut behandelt werden. D 8—9 
zeugen übrigens für das Vorhandensein einer Theorie der Entfernungen 
bei den Astronomen, die sich auf Eudoxos beriefen. Die Zurückführung 
von D 10 auf Anaximandros (Simplic. ad loc. S. 471 Heiberg) wird 
durch Eudems Autorität, Fr. 146 Wehrli, geschützt, ist aber in dieser 
Form kaum annehmbar. 

D 7. Der eudoxische (?) Beweis der geozentrischen Hypothese wird 
von Aristoteles selber als empirische Bestätigung — φαινόμενα! — den 
physischen entgegengesetzt. Da nun von Parmenides VS 28 A 44 an 
bis zu Piatons Timaios ausschließlich ethisch-physische Beweise vor-
gelegt wurden (über Archytas, s. H. Cherniss, Aristotle's Criticism of 
Presocratic Philosophy, Baltimore 1935, 396), dürfen wir den eudoxi-
schen Standpunkt als einen absolut neuen ansehen. Unter σχήματα sind 
die Sternbilder zu verstehen, unter μεταβάλλοντα die monatlichen 
Änderungen des Himmelsbildes. 

D 8. Die Anordnung und die Entfernung der άστρα — hier Sonne, 
Mond und Planeten — wurden zum erstenmal von den Pythagoreern 
(bei Arstt. De cael. 290bl5—29 u. Fr. 202 Rose = VS 58 Β 35) be-
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stimmt, und zwar mit den Verhältniszahlen der symphonen Intervalle 
wie aus Plat. Resp. X 617 AB erhellt. Eine Vorstufe dieser Theorie, 
in welcher nur Sonne, Mond und Erde harmonisch Idingen, hat H.Kol-
ler, Mus. Helv. 16, 1959, 245f., bei Philodem, Περί μουσικής S. 100, 
9 ff. Kemke nachgewiesen. Eine solche Sphärenharmonie auf D 64 zu 
bauen, wäre aber ein gewagtes Unternehmen. Das in D 13 angegebene 
Verhältnis der Durchmesser von Mond und Sonne (1: 9), wenn es mit 
dem Verhältnis der Entfernungen Erde—Mond und Mond—Sonne 
identisch sein soll (so P. Tannery, Aristarque de Samos, Μέπι. scientif. 
I 374, und T. Heath a. Ο. U l f . ; vgl. aber Komm. zuD 12), entspricht 
in keiner Weise einem harmonischen Intervall, auch nicht der » Rela-
tion der Quinte zum Ganzton«, welche P. Tannery, Recherches sur 
l'histoire de l'astronomie ancienne, 293 u. 328, und T. Heath a. Ο. 
U l f . aus der »korrupten« Stelle der Ars Eudoxi, Kol. XX 11—16 
μείζων αρα ό ήλιος της σελήνης, ή σελήνη δέ της γης, όσω ή διά πέντε της 
διά τεσσάρων συμφωνίας herausschälen wollten. Das Verhältnis der 

9 9 9 
Quinte zum Ganzton ist nämlich - : nicht 9: und das gegebene 

nicht das der Quinte zum Ganzton. 
D 9. Die Stellung des Monds unmittelbar nach der Sonne, vom Fix-

sternhimmel aus gesehen, paßt zur pythagoreisch-platonischen An-
ordnung, welche bei Piaton, Resp. X 617 AB, auch mit dem Fixstern-
himmel anfängt: Fixsternhimmel, Saturn, Jupiter, Mars, Merkur, 
Venus, Sonne, Mond (Venus zwischen Sonne und Mond bei Demokrit 
VS68A86). Die gleiche Anordnung, aber umgekehrt, bietet F124 (72,7). 
Bekanntlich tritt sie der chaldäischen entgegen, deren Kenntnis erst 
bei Diogenes von Babylon, Fr. 36 v. Arnim, nachweisbar ist, ein 
Zeichen dafür, wie wenig Eudoxos von der babylonisch-ägyptischen 
Astronomie beeinflußt wurde (s. ferner Komm, zu D 14). 

D 10. Der Zusammenhang zwischen Entfernung vom Fixsternhim-
mel und Geschwindigkeit bezieht sich auf die zodiakale Umlaufzeit, 
d. h. auf die zweite Sphäre jedes Systems. Piaton, Tim. 39AB, hat 
ihn schon gekannt, aber durch die Geometrie — längere und kürzere 
Kreislinien — erklärt. Die mechanistische Erklärung des Gewährs-
manns des Aristoteles — Hemmung der rückläufigen Bewegung durch 
die voran gehende Himmelssphäre — wurzelt schon in der entgegen-
gesetzten Vorstellung Demokrits bei Lukrez, De rer. nat. V 621—636 
( = VS 68 A 88), wonach der Fixsternhimmel in seiner Umdrehung 
die ganze Welt mit sich reiße, die innersten Körper aber weniger kräftig 
als die äußersten (abgewiesen von Plat. Legg. VII 822A—C). Da nun 
in der eudoxischen Theorie jede erste Sphäre, ob nah oder weit, wegen 

Verhältnis ist das der Quinte zur Quarte, also der Ganzton 

L a s s e r r e , Eudoxos 14 
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der gemeinsamen Achse so schnell wie die Himmelssphäre rotiert und 
dennoch keinen bremsenden Einfluß, etwa durch Reibung der sich 
berührenden Flächen, auf die Umdrehung der von ihr getragenen zwei-
ten Sphäre ausübt, wird man die erwähnte Hemmung — κρατείται 
auch bei Piaton, Tim. 38 Α (φορδς κρατούμενης) — der die Weltsphäre 
füllenden Luft zuschreiben dürfen, welche wahrscheinlich mit ihr ro-
tierend gedacht war. Da D 10 keine Zahlen angibt, ist anzunehmen, 
daß Eudoxos nur den Grundgedanken eines Verhältnisses κατά λόγον 
zwischen Entfernung und Umlaufzeit behauptet hatte, ohne jedoch 
die verschiedenen Entfernungen, ζ. B. auf Grund einer Schätzung der 
Entfernung von Erde zu Mond, auszurechnen. Die mathematische 
Grundlage dazu war allerdings in seiner allgemeinen Proportionen-
lehre vorhanden. Unter den μαθηματικοί denkt vielleicht Aristoteles 
auch an Philippos von Opus, welcher freilich nur περί της αποστάσεως 
ήλίου καΐ σελήνης schrieb (Sud.). 

In D 11 scheint Aristoteles eher astronomische als geographische 
Wissenschaft zitieren zu wollen: daher die vorgeschlagene Einreihung 
des Zeugnisses unter die Astronomika. Diese erste Schätzung des Erd-
umfangs wurde von P. Tannery, Recherches sur l'histoire de l'astro-
nomie ancienne, 110f., »ohne Zaudern« Eudoxos zugeschrieben und 
seither nie angezweifelt. Aristoteles zitiert sie als Bestätigung der ge-
rade vorher 297b23—298al5 entwickelten doppelten Behauptung, 
die Erde sei δια των φαινομένων κατά την αΐσθησιν (vgl. D 7) kugelförmig 
und nicht sehr groß. Als Beweis für die Kugelgestalt gibt er die Form 
des Schattens der Erde auf dem Mond an, als Beweis für den kleinen 
Umfang die rasche Veränderung des himmlischen Horizontes für einen 
von Süden her nach Norden wandernden Beobachter. Da nun dem 
zweiten Beweis die Beobachtung Ινιοι γάρ έν ΑΙγύπτω μέν αστέρες 
όρώνται καΐ περί Κύπρον, έν τοις πρός άρκτον δέ χωρίοις ούχ όρώνται 
zugrunde liegt, ist in erster Linie an den Stern Kanopos zu denken, wo-
rüber F 74 ähnlich berichtet (vgl. Τ 21). Demnach hätte Eudoxos den 
zu messenden Meridianteilbogen weder zwischen Knidos und Kyzikos 
(Tannery, ebda. 11) noch auf dem ägyptischen Boden (F. Gisinger, Die 
Erdbeschreibung des Eudoxos, Leipzig-Berlin 1921, 16) gewählt, son-
dern zwischen Ägypten und Knidos bzw. Rhodos. Indirekte Belege 
für diese Annahme sind erstens die von Eratosthenes bei Strabon, II 
5, 24, in Zusammenhang mit der eigenen Erdumfangmessung (s. T. 
Heath a. Ο. 345f.) zurückgewiesenen älteren Angaben von 4000 und 
5000 Stadien für die Strecke Ägypten—Rhodos, zweitens Poseidonios' 
Versuch (bei Kleomedes, De motu circ. I 8 u. 10), den Erdumfang 
mittels eben der zweiten Angabe und einer eigenen Schätzung der 
Meridianhöhe des Kanopossterns zu berechnen. Nehmen wir an, Eu-
doxos habe auch mit 5000 Stadien operiert, so muß er diese Höhe 
ziemlich richtig auf 1/80 des ganzen Himmelskreises geschätzt haben, 



D 10—14 211 

also 4° 30' (statt 5° 15'). Er konnte sie aber nur in Ägypten messen, 
müßte deshalb schon auf seiner dortigen Reise genaue Beobachtungen 
gemacht und verzeichnet haben: lauter hypothetische Voraussetzun-
gen. Bedenken gegen die Ernsthaftigkeit voraristarchischer Erdmes-
sungen erhebt W. Kubitschek, RE Supplbd. VI (1935) s. v. Erdmes-
sung. Gute Übersicht über die ganze Frage mit Literatur bietet H. Prell, 
Die Vorstellung des Altertums v. d. Erdumfangslänge, Abh. d. Sächs. 
Ak. d. Wiss., Math.-Naturwiss. Kl. 46, 1, Berlin 1959. 

D 12 bezeugt, daß neben dem in D 10 vorgelegten Verhältnis der 
Geschwindigkeiten zu den Entfernungen auch das Verhältnis der 
Durchmesser (D 11), bzw. Umfänge (D 13) von Erde, Mond und Sonne 
zueinander bestimmt wurde. Daraus ergibt sich jedoch nicht, daß die 
Durchmesser zu den Entfernungen proportional sind: um diese Folge-
rung aufzudrängen, mußte Tannery, Aristarque de Samos, M6m. 
scientif. I, 374, die Folge des Satzes von οΰκ αν πόρρω an (Hauptsatz!), 
nach welcher der Schattenkegel der Erde nicht weit hinter dem Mond 
gipfelt, der Satzfügung zum Trotz als einen vierten εί-Nebensatz ver-
stehen. In der Tat ist diese Schlußfolgerung dem Aristoteles eigen. 
Erst in den Titeln der Werke von Philippos von Opus in der Suda ist 
die Annahme einer solchen Proportion mit einiger Sicherheit nach-
zuweisen. 

D 13. Das angenommene Verhältnis der Durchmesser von Sonne 
und Mond erinnert an Anaximandros' Zahlen (VS 12 A 11, 21, 22): 
Sonnenkreis gleich 27 mal Erddurchmesser, Mondkreis gleich 18 mal, 
Fixsternhimmelskreis gleich <9> mal. Das Gefallen an der Zahl drei, 
das später noch bei Aristarch von Samos — Fixsternhimmelskreis 
gleich ungefähr 720 mal (729 = 27 χ 27!) Sonnendurchmesser nach 
Archimed. Arenar. 1 (II 248,19 Heiberg) — und Eratosthenes •— Son-
nen-mensura (Durchmesser ? Rauminhalt ?) gleich 27 mal Erden-
mensura nach Macrobius, In somn. Scip. I 20, 9 — spürbar bleibt, 
mag auch bei Eudoxos eine Rolle neben ernsthaften Beobachtungen ge-
spielt haben. Aristoteles' Schlußfolgerung in D 12 setzt voraus, daß 
sich sein Gewährsmann, vermutlich Eudoxos, den Mond kleiner als 
die Erde dachte (umgekehrt Ars Eudoxi Kol. XX, 11—16: vgl. Komm, 
zu D 8). Wie er aber diese Größen bestimmte, ist nicht zu erweisen 
(Hypothesen dazu bei Heath a. Ο. 331—332). 'Αποδείξεις ίκαναί er-
wähnt schon [Plat.] Epin. 983A. 

D 14 deckt eine gelehrte Überlieferung auf, die die Lehre von Περί 
τοίχων oder eines ähnlichen Werks auf den ägyptischen Aufenthalt zu-
rückführte. Wenn etwas Wahres dahinter steckt, wird man am ehesten 
an Benützung des ägyptischen siderischen Kalenders denken, der ge-
naue Bestimmungen der zodiakalen Umlaufzeiten erlaubte, ferner 
vielleicht an diese Bestimmungen selbst, da Aristoteles, De cael. 292 a 
7—9, die ägyptischen Angaben auf diesem Gebiet als maßgebend rühmt, 

14· 
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allerdings zusammen mit den babylonischen. Die Zerlegung der Pla-
netenbewegungen dagegen und die Sphärentheorie sind zweifellos Eu-
doxos' Eigentum (vgl. Komm, zu D 9). Daß übrigens Senecas Ge-
währsmann das Hauptwerk des Eudoxos über die Planeten tatsäch-
lich gelesen hatte, beweist die negative Feststellung hinsichtlich der 
Kometen. 

D 15. Der Vergleich zwischen Themistios und Simplicius zeigt, daß 
eine gemeinsame Quelle vorliegt. Man wird eher zwischen Eudoxns und 
Hipparchus wählen als et wa τή ν < Εύδόξου καΙ> * Ιππάρχου καΐ Πτολεμαίου 
τήρησιν in der Vorlage wiederherstellen. Posteriores mathematicae dis-
ciplinae professor es schließt aber zugleich Eudoxus und «(Εύδόξου καΐ) 
aus, so daß der Entscheid auf Hipparchus fallen muß. 

ΠΕΡΙ ΑΦΑΝΙΣΜωΝ ΗΛΙΑΚίΟΝ 
(F 127—128) 

Der von H. Diels (s. krit. App.) zuverlässig genug zurückgewonnene 
Titel weist auf eine Einzelschrift in der Art von Περί ταχών hin. Das 
seltene Wort αφανισμός bezeichnet weder die Eklipse noch den Unter-
gang der Gestirne unter den Horizont, sondern, wie Ps. Theophr. De 
sign. I 1 und Theon v. Smyrna, S. 137 f. Hiller, lehren, das Erlöschen 
der Sterne bei naher Sonne. Aus Theons Zeugnis, das Diels über 
Adrastos auf Poseidonios zurückführt, darf erschlossen werden, daß 
das Wort nicht nur das Unsichtbarz^n&w eines Sterns bezeichnete, 
also seinen scheinbaren (im Gegensatz zum wahren) Früh- oder Spät-
untergang, der κρύψις benannt war, sondern auch das Unsichtbarst« 
des Sterns vor seinem scheinbaren Früh- oder Spätaufgang, genannt 
φαϋσις. Zwar setzt Theon den πρώτος άφανισμός — das Wort braucht 
er nur hier — als Moment der κρύψις der πρώτη κάθοδος als Moment 
der δύσις gleich, sowie er die πρώτη φαΰσις als Moment der eigentli-
chen φαϋσις der πρώτη αναφορά als Moment der ανατολή gleichsetzt, 
aber dieser spezielle Gebrauch schließt nicht eine allgemeinere Bedeu-
tung aus, laut welcher der αφανισμός rein passivisch die Unsichtbarkeit 
eines sich über dem Horizont befindlichen Sterns bedeuten würde; vgl. 
Xenoph. Ages. 9,1 άφανίζεσθαι im Sinne von unsichtbar bleiben im Gegen-
satz zu έμφανής είναι. Die Bestimmung der scheinbaren Früh- und 
Spätauf- und -Untergänge, die zur Aufstellung des Kalenders unent-
behrlich war (vgl. S. 223), verlangte vorläufige Regelung der Beobach-
tungen sowohl der φαύσεις wie der κρύψεις, die eben von einem Περί 
αφανισμών zu erwarten ist. War dem doch nicht so, dann ist neben dieser 
Schrift eine parallele Abhandlung Περί φαύσεων zu vermuten, und dies 
um so mehr, als Γ 128 genaue Untersuchung dieses Gegenstands be-
zeugt. 
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Der zitierte Satz F 127 ist wohl aus dem Vorwort entnommen wor-
den. Daß er die allgemeinen Bedingungen einer vergleichenden Be-
obachtung bestimmen wolle, wie Diels meinte, ist kaum haltbar. Jeden-
falls berücksichtigt er nicht die vergleichende Beobachtung des άφα-
νισμός und des Sonnenaufgangs oder -Untergangs, da in diesem Fall 
kein Zweifel über die richtige Ursache des Erlöschens bestehen kann. 
Außerdem ist nicht mit Diels an wechselseitige Verursachung zu den-
ken: seine Übersetzung »ob mehr dieser oder jener der ähnlichen (und 
miteinander zu vergleichenden) Vorgänge die Ursache des andern ist« 
scheitert an dem überlieferten αίτιον und dem sicher ergänzten ouy-
κρίνειν, die, wie übrigens die dasselbe Thema behandelnden voran-
gehenden Sätze, die Frage der Wahl zwischen zwei in Betracht kom-
menden Ursachen desselben Vorgangs aufwerfen. Damit wird Diels' 
Verweis auf Arstt. Top. 116b22 hinfällig. 

Die Zuweisung von F 128 an Eudoxos ist alles andere als gesichert. 
Der Auszug könnte ebensogut aus der Einleitung eines Kalenders her-
rühren, was allerdings eudoxischen Ursprung keineswegs ausschließen 
würde. Wie dem auch sei, die Beschreibung des scheinbaren akronychi-
schen Aufgangs paßt ausgezeichnet zum vermutlichen Programm des 
Περί άφανισμών — bzw. φαύσεων — ηλιακών und trägt viel zu dessen 
Kenntnis bei. Besonders hervorzuheben ist die sorgfältige Fixierung 
der Beobachtungsmethode, die für die Anfänge des Empirismus be-
zeichnend ist. Ein ähnliches Verfahren wird bei der Bestimmung der 
Differenz zwischen κρύψις und δύσις beim Sonnenaufgang angewandt 
worden sein. 

Ob endlich Autolykos' Bücher De ortibus et occasibus und Euklids 
Phaenomena von dieser Abhandlung beeinflußt worden sind, läßt sich 
nicht nachweisen. Auf die Konstanz des Sehungsbogens von 15 Grad 
(Y2 Zeichen) über Autolykos bis zu Theodosius' De habitationibus 
(1. Jahr. v. Chr.) macht H. Vogt, Der Kalender des Claudius Ptole-
mäus, Sitzungsber. d. Heidelb. Akad. d. Wiss., Phil.-hist. Kl. 1920, 
Heft 15, 8f., aufmerksam. 

OCTAETERIS 
(F 129—269) 
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F 129—137 Echtheitsfrage 

Daß die in F 129—133 genannte eudoxische Octaeteris mit dem in 
F 134—145 beschriebenen und von F 144 als Eudoxi fastus bezeich-
neten Kalender identisch ist, wird nur durch die Erwähnung der 
Formel κοπτ' ΑΙγνπττίους και κατ' Ευδοξον (vgl. F182b, 183b usw.) in 
der Berufung auf Eratosthenes' Hypomnema ΤΤερι της ' Οκταετή ρίδοζ 
in F 214d bestätigt. Aus der soeben zitierten Formel ergibt sich zu-
gleich, daß dieser Kalender schon in seiner ursprünglichen Form ägyp-
tische Angaben mit eudoxischen einbuchte. F 130 und Τ 12 scheinen 
ferner darauf zu deuten, daß die ägyptischen Angaben von Eudoxos 
selber den Griechen übermittelt worden waren, was ihre durchgehende 
Voranstellung in Ptolemaios' Kalender auch erwarten läßt. Auf den 
ersten Blick möchte man sich demnach die Octaeteris als einen Kalen-
der in der Art des ptolemäischen und des ps.-geminischen vorstellen, 
mit astrometeorologischen Notaten ägyptischer und griechischer Her-
kunft. 

An dieser Vorstellung ändert die von Eratosthenes erwiesene Un-
echtheit der Octaeteris (F 132 u. 214 d) wenig, da sein Beweis nur die 
Autorschaft betraf: nach wie vor bleibt dieses Werk ein Sammel-
kalender. Wir dürfen aber annehmen, daß Eratosthenes die Octaeteris 
mit vollem Recht Eudoxos absprach, und daraus folgern, daß sie ur-
sprünglich als eine anonyme ägyptisierende Kompilation mit klarer 
Anspielung auf Eudoxos' Namen oder als ein Apokryphon veröffent-
licht und verbreitet wurde, worein ein echter Kalender des Eudoxos 
eingearbeitet worden war (anders Boeckh a. O. 135—138). Da sie 
unsere einzige Quelle zur Wiederherstellung der eudoxischen Vorlage 
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ist, sei hier ein vorläufiger Überblick über ihr mutmaßliches Proömium 
gestattet. 

Dieses Proömium läßt sich m. E. an den Spuren, die es in folgenden 
Dokumenten gelassen hat, nachweisen: 

1. „Zitate" über den achtjährigen Zyklus (F 132 mit Konjektur 
λέγει, F 135 dicuntur und F 137), 

2. die kalendarischen Abschnitte der Ars Eudoxi, darunter F 173 a, 
214 b und c, 236 b, 

3. das Proömium des saitischen Kalenders P. Hibeh I 27, 19—54 
(Pack 1587, wiederholt FGrHist 665 F 180), der nicht direkt von Eu-
doxos abhängt, wie seine Herausgeber angenommen zu haben schei-
nen, sondern von der Octaeteris, was sich einerseits an der Benützung 
anderer Quellen (vgl. Komm, zu F 147 u. 267), anderseits an der engen 
Verwandtschaft mit einigen Teilen der Ars Eudoxi zu erkennen gibt. 

Aus 1. und 3. ergibt sich zuvörderst eine Sphragis, die mehr oder 
weniger rätselhaft (vgl. die Akrostichis F 137!) Eudoxos als Gewährs-
mann oder Verfasser der Schrift kenntlich machte: Nachahmung in 
P. Hibeh Z. 19—28 (Text nach Grenfell-Hunt, jedoch ohne Angabe 
der kleinen Lücken und in normalisierter Schreibweise) έ]ν Σάι πάνυ 
άνήρ σοφός καΐ ήμων χρείαν εχων, εχομεν γάρ τον Σαίτην νομόν ετη πέντε. 
Πδσαν ουν τήν άλήθειαν ήμϊν έξετίθει καΐ ετγι τοϋ έργου έδείκνυευ (Jacoby: 
-vuov pap.) έκ τοϋ δλμου τοϋ λιθίνου, δς έκαλεΤτο 'Ελληνιστί γνώμων. 
(Der Gnomon hat dazu gedient, die für Sais gültigen Längen von Tag 
und Nacht zu messen.) Dann wurde als Einleitung zum Kalender das 
Verhältnis des Mondjahres zum Sonnenjahr und des Sonnenjahres 
zum Sternjahr bestimmt: F 131 (vom Mondjahr zum Sonnenjahr), 
F132 (Sonnenjahr und Sternjahr, Apokatastase durch Schalttage 
nach acht Jahren) und parallel: 

P. Hibeh Z. 28—41 

"Ελεγεν δέ δύο τάς πορείας είναι 
τοϋ ηλίου, μίαν μέντήνδιορίζουσαν 
νύκτα καΐ ήμέραν, μίαν δέ τήν διο-
ρίζουσαν χειμώνα καΐ θέρος. 

'6)ς ουν ήδυνάμην ακριβέστατα 
έν έλαχίστοις συναγαγεΐν, ίνα μη 
δόξω μακρόν καΐ ξένον σοι κατα-
νοεϊν, fj (scripsi: η pap.) των μο-
ρίων ποικιλία, τάς αναγκαίας ήμέ-
ρας μεριοΰμεν. 

Ars Eudoxi Kol. XXI, 14 bis Ende 

ΓΓορεϊαι δέ τοϋ ήλίου δύο · 
μία μέν ή διορίζουσα τό θέρος καΐ 
τον χειμώνα, μία δέ ή νύκτα καΐ 
ήμέραν. 

"Αστρων διαστήματα* άπό 
'ίΟρίωνος είς Κύνα ήμέραι [ . . . ] 
κτλ. 

(Es folgt eine Übersicht der 
Phasen und verschiedener kalen-
darischer Punkte, besonders der 
Jahrpunkte, mit oft unlesbaren 
Zahlen; dann nacheinander 
F 214b, 173a, 214c und 236b.) 



216 Octaeteris 

Die ersten, zum Teil verlorenen Spalten der Ars Eudoxi, welche die 
πορεϊαι der Sonne, ihr Verhältnis zu den Jahrpunkten und die μόρια 
der Tage an diesen Punkten (vgl. P. Hibeh Z. 39) auslegten, wären 
wahrscheinlich hier einzusetzen. Darauf folgt in der Ars Eudoxi ein 
letzter Abschnitt über die Unzulänglichkeit des üblichen Lunarkalen-
ders, dessen Schluß eine Empfehlung der Octaeteris ersehen läßt. Aus 
der Vorlage dieses Abschnittes hat auch der Saiter geschöpft; die losen 
Fetzen η, ο und q, auf welchen eine Auslegung des Verhältnisses der 
ττορεϊαι der Sonne zu den Jahreszeiten und dem Lunarkalender er-
kennbar ist, werden den ersten Spalten der Ars Eudoxi ungefähr ent-
sprechen, obwohl sie anscheinend erst nach Z. 54 oder an das Ende 
des Kalenders hingehören: 

P. Hibeh Z. 41—54 

Χρώνται [δέ] ταϊς κατά σελήνη ν 
ήμέραις οί άστρολόγοι καΐ ίερο-
γραμματεϊς πρός τάς δύσεις και 
ανατολάς των άστρων. Τάς μέν ούν 
έορτάς άγουσιν κατ' έυιαυτόν τη 
αύτη ήμέροι τάς πλείστας, ούθέν 
τταραλλάσσοντες έπ' άστρω ή δύ-
νοντι ή άνατέλλοντι· ένίας δέ έορ-
τάς άγουσιν [ 

Ars Eudoxi Kol. III, 13—37 

' Εστίν δέ ό μέν τού ηλίου ένιαυ-
τός ήμερων τξε, ό δέ της σελήνης 
ένιαυτός ήμερων τνδ· τάς γάρ νου-
μηνίας ού φαίν[εσθαι * * *] τού 
ένιαυτού ήμέρας ε, ώστε έλλείπειν 
τήν σελήνη ν τού ήλίου ήμέρας ΐα. 
Οί δέ αστρολόγοι καί οί ίερογραμ-
ματεϊς χρώνται ταϊς κατά σελήνην 
ήμέραις, 

καί άγουσι πανδημικάς έορτάς, 

τινάς μέν ώς ένομίσθη, 
τά δέ 

Καταχνη-ήρια καί Κυνός άνατολήν 
καί Σεληναϊα κατά θείον (Sothis-
jahr) άναλεγόμενοι τάς ήμέρας έκ 
τών Αιγυπτίων. Αύται γάρ ούτε 
υπεξαιρούνται ούτε παρεμβάλλον-
ται. Δει μέν ούν τάς τού ήλίου καί 
τάς της σελήνης ήμέρας άναλεγο-
μένους, κατά τετραετή ρίδα άντι-
βάλλειν ταϊς κατά μήνα, προστι-
θέντα κατ' ετος ήμέρας δ. Έκ γάρ 
τούτων αϊ γενέσεις καί αί συγγενέ-
σεις (Paranatellonten ?) διακρίνον-
ται πλην τών πλανωμένων. 

Die Hauptzüge der Octaeteris lassen sich noch von der besonderen 
Bestimmung und dem Inhalt der eben zitierten Traktate aus einiger-
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maßen andeuten. Die nach F 137 wenig glücklich benannte Ars Eudoxi 
— in der Tat, wie der Kolophon lehrt, die Ουράνιος διδασκαλία eines 
sonst unbekannten Leptines — besteht aus zwei Teilen. Der eine Teil 
umfaßt eine ziemlich vollständige, unoriginale Astronomie, die sich 
in dürftige Auszüge von ungefähr je einer Papyruskolumne zerstückelt: 
Kol. 4 Σελήνης πορεία, Kol. 5 Αστέρων πορεία, Kol. 6 Ουράνιος κύκλος, 
Kol. 7 Ουρανίου κόσμου τάξις, Kol. 8 "Αστρων τάξις, Kol. 9—21 (Mitte) 
Verschiedenes über die Bewegungen der Himmelskörper mit beson-
derer Berücksichtigung des Kalenders. Der andere Teil zerfällt in zwei 
längere Abschnitte, die den ersten umrahmen und in bezug auf ihr 
Verhältnis zum Proömium der Octaeteris schon beschrieben worden 
sind. Da die Akrostichis F 137 den astronomischen Teil als Weg zum 
Verständnis und Beherrschung der kalendarischen τέχνη bestimmt, 
die allein die Εύδόξου τέχνη ist, dürfen wir ohne weiteres annehmen, 
daß die Octaeteris schon diesen protreptischen Charakter hatte, und 
dies um so mehr, als der saitische Kalender in seinem Proömium etwas 
davon beibehalten hat. Der Umfang des astronomischen Teils läßt sich 
nicht schätzen, auch nicht ob er die gleiche Astronomie wie die des 
Leptines, die keine eudoxische ist, darlegte; jedenfalls war er nur als 
Einführung in die Kalenderwissenschaft gedacht, deren Auseinander-
setzung nach der Bestimmung der Jahrpunkte die Form eines Muster-
kalenders annahm. Von diesem Teil, der, wie aus F 214 b und c hervor-
geht, die Kalender von Demokrit, Eulctemon, Eudoxos und Kallippos 
zusammenfaßte, hat Leptines nur die Übersicht über die Jahr- und 
Jahreszeitpunkte beibehalten. Zur Datierung seines Traktats genügt 
ein Verweis auf Boeckh a.0.197—206, der auf Grund der Schwankung 
zwischen 19. und 20. Athyr in F 214b die Oktaeteris 197—190 vor 
Chr. als dem Zusammenfallen der Winterwende mit diesen Tagen ent-
sprechend erklärte. 

Der Autor des saitischen Kalenders hat umgekehrt von der Octa-
eteris, die er eben als »protreptisch« empfand, den Kalenderteil vorge-
zogen. Daß er daraus einen für Ägypten gültigen Kalender heraus-
arbeiten konnte, beweist, daß die Vorlage bereits die ägyptischen 
Notate lieferte, die er dann nur herauszuschreiben brauchte. In einem 
Fall sogar — vgl. die Parallelstelle zu F 250 — ist die Angabe παρά 
τοις ΑΙγυπτίοις versehentlich in seinen Text eingedrungen, wo sie 
natürlich überflüssig war. Demnach erledigt sich von selbst die von 
F. Boll, Berl. Phil. Woch. 1916, 720f., vorgetragene Annahme, die 
Notate Αίγυπτίοις seien auf einen ägyptisierten griechischen Kalender 
zurückzuführen und als rein griechisch zu betrachten, denn in der 
Octaeteris waren sie eng mit dem eudoxischen Parapegma verbunden, 
wie sich zeigen wird, und gingen darüber hinaus auf ägyptische Quelle 
zurück. Neben den Episemasien werden auch die ägyptischen Feste 
eingetragen worden sein; für die saitischen Feste, die der Verfasser 
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des Kalenders etwas persönlicher verzeichnet, bleibt zweifelhaft, ob 
er sie aus der Octaeteris kannte oder aus seinem fünfjährigen Aufent-
halt (vgl. Proömium) in Sais. Von der Eintragung der Feste weiß auch 
Leptines aus der Octaeteris (Proömium). Aus dem saitischen Kalender 
erhellt also, daß die Vorlage zu solchen sozusagen lokalen Auszügen 
bestimmt war und daß die Sammlung der Episemasien verschiedener 
Länder — Inder treten im milesischen Parapegma auf (vgl. F 240) — 
die Erweiterung ihres Bereichs bezweckte. Der Zusammenhang dieses 
Vorhabens mit dem Alexanderzug liegt auf der Hand. 

Wann wurde sie verfaßt ? Die Jahrpunkte des saitischen Kalenders 
deuten in der Parallelstelle zu Γ 236 (wiederholt in der Zusammenfas-
sung Fr. η + ο ΤΟβι κ Ισημερία έαρινή) auf die Tetraeteris 317—314, 
zu Γ 173 auf 313—310, zu F 264, wo die angegebene Tageslänge der 
Sommerwende während vierer Tage dieselbe bleibt, auf 321—306. 
Nimmt man an, der Saiter habe die Daten einfach aus der Octaeteris 
abgeschrieben, ohne zu beachten, daß sie von verschiedenen Autoren 
zitiert waren, und ohne sie auf seine Periode umzurechnen, dann muß 
man das Epochenjahr der Octaeteris und somit das Jahr ihrer Veröf-
fentlichung auf 321 (Gültigkeit 321—314), 317 (Gültigkeit 317—310) 
oder 313 (Gültigkeit 313—306) setzen. Hat er aber wenigstens einmal 
einen angegebenen Jahrpunkt umzurechnen versucht und richtig über-
setzt, dann wird er seinen Kalender spätestens 306, möglicherweise in 
der Oktaeteris 309—301 geschrieben haben. Da der Autor der Octaeteris 
Kallippos zitieren konnte, dessen Kalender im Jahre 330/29 veröffent-
licht wurde, und die Wundergeschichten des Onesikritos kannte (vgl. 
Komm, zu F 240), vertragen sich die vorgeschlagenen Daten vortreff-
lich mit diesen Termini p. q. 

Als Autoren der Octaeteris gibt F 133 den unbekannten Kriton von 
Naxos an, vermutlich, wie schon E. Maaß, Aratea 14f. sah, auf Era-
tosthenes (vgl. F 132 u. 214d) fußend. Eratosthenes, oder wer es sein 
mag, wird gute Gründe zu dieser Zuschreibung gehabt haben, die nicht 
mehr nachzuweisen sind. Der etwas dunkle Bericht F 131 scheint zu 
besagen, daß eine neue, von Dositheos besorgte Octaeteris (um 230), 
die man sich als ein breiteres Sammelwerk vorstellen darf, irrtümlich 
unter Eudoxos' Namen umlief, wohl wegen Verwechslung mit der 
älteren. Daß Dositheos eine Abhandlung Περί της Εύδόξου οκταετή ρί 5ος 
verfaßt hätte, ist eine nur zu oft wiederholte, unglückliche Vermutung 
von Hultsch, RE s. v. Dositheos; andere Erwägungen bei Boeckh a. O. 
29 u. 135f., Heath, Aristarchus of Samos, 291f., und Rehm, Parapegma-
studien, 36 f. 

F 131. Obwohl die am häufigsten verwendete Oktaeteris, wie Scaliger 
richtig konjizierte, 2922 Tage zählte, gilt diese Zahl nicht für Eudoxos 
selbst, sondern nur für die apokryphe Octaeteris. Für ihn scheint eher 
die ältere Oktaeteris von 2921 Tagen in Betracht zu kommen, da er 
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das Zurückbleiben der dritten Sphäre seiner Sonnentheorie offenbar 
auf 1 Tag innerhalb 8 Jahren rechnete (vgl. Komm, zu F 124, S. 202). 
Er wird ferner die 99 Monate nur erwähnt haben und höchstens dazu 
die Verteilung der drei Schaltmonate des Lunarkalenders unter drei 
Jahre der Oktaeteris bestimmt haben, wie es Leptines in der Ars Eu-
doxi noch tut (dort 3., 6. und 8. Jahr). Von der Beschreibung eines 
Mondmonatesystems hat sich keine Spur erhalten, und eine solche ist 
auch auszuschließen, da jede Stadt ihre eigenen Mondmonate hatte 
und Eudoxos' astronomischen Kalender nur für die Regulierung des 
Ziviljahres benützen konnte. Das erste Jahr der Oktaeteris war nach 
F 146 für ihn (oder nur für den Verfasser der Octaeteris!) Schaltjahr. 

F 138—145 Notate 
Da sich die Zeugnisse von F 131, 132 und 134 über Eudoxos' acht-

jährigen Zyklus allem Anschein nach auf die anonyme Octaeteris be-
ziehen, lassen sich Inhalt, Form und Titel seines eigenen Kalenders 
nur zum Teil bestimmen. Daß ein Achtjahrzyklus dem Einschub der 
Schaltjahre zugrunde lag, ergibt sich daraus, daß dieser Kalender 
nebst anderen Achtjahrkalendern, also als Oktaeteris, in die Octaeteris 
eingearbeitet wurde. Die Erläuterungen dazu wird Eudoxos in einer 
Einleitung gegeben haben, da der Kalender selbst nur ein Jahr um-
faßte. Wahrscheinlich handelte er auch dort über die Jahrpunkte (vgl. 
die Fragmente aus der Ars Eudoxi). Ob diese Oktaeteris für ein be-
stimmtes Epochenjahr gedacht wurde, und zwar, wie Boeckh a. O. 
140 u. 160 behauptete, in einer Olympiade, »in welcher Eudoxos das 
vierte Olympische Jahr, nach eigener Bestimmung, dem Laufe der 
Mondphasen gemäß als Lunisolarjahr mit dem 22./2B. Juli (vgl. F 146) 
beginnen konnte «, ist nicht zu ersehen. Unsere Überlegungen hinsicht-
lich F 131 sprechen dagegen. Mit est principium lustri eins semper inter-
calario anno meint allerdings Plinius in F 146 gewiß das Schaltjahr 
nicht des Julianischen Kalenders, sondern des Lustrums der anonymen 
Octaeteris oder des Eudoxos selbst: verfügte er doch nicht über die 
Mittel, die den Vergleich beider Zeitrechnungen allein ermöglicht hät-
ten ! So schon Th. Mommsen, Die römische Chronologie bis auf Caesar2, 
Berlin 1859, 56f. Fußn. 77 (dann nur noch Rehm, Parapegmastudien 
32f. Fußn. 2), wogegen verfehlt Boeckh a. O. 127—134 disputiert. 
Auf Grund der Octaeteris und mit Rücksicht auf den Umstand, daß 
etwa zu gleicher Zeit auch Philippos von Opus und wenig später Kal-
lippos ähnliche Werke veröffentlichten, ist eher zu vermuten, daß sein 
Kalender für ein breites Publikum als Musterkalender bestimmt und 
folglich an kein besonderes Epochenjahr gebunden war. Demnach 
wird er wohl nicht ein einfaches Parapegma gewesen sein: Buchform 
und durchgearbeitete Redaktion gehören zu einem Werk, das der 
Autor der Octaeteris als Vorbild wählte. 
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Über Form und Inhalt der Notate sind wir nur indirekt unterrichtet. 
Nach Fragmenten wie F 234 a und saitischen Eintragungen wie den 
Parallelstellen zu F 236, 242 usw. scheint jeder Monat durch den Ein-
tritt der Sonne ins betreffende Tierkreiszeichen — vgl. auch F 132 — 
vermerkt worden zu sein und darauf jeder folgende Tag durch eine 
Ordinalzahl. Nach dieser Angabe war vermutlich der etwaige Auf- oder 
Untergang eines Sternes gebucht, wie wir es von allen Kalendern 
wissen. Dann war vielleicht, wie im saitischen Kalender und bei Ptole-
maios, die Länge von Tag und Nacht angegeben (vgl. F 67 u. 68); ging 
die Nacht voran, wie im saitischen Kalender, so wurde der Zodiakal-
tag von Abend zu Abend gerechnet. Es mögen danach die Feste, wie 
im saitischen Kalender, und schließlich die Episemasien eingetragen 
worden sein: vgl. etwa die saitische Parallelstelle zu F 156. Inwiefern 
neben den »knidischen« und ägyptischen Episemasien auch Episema-
sien aus den älteren Kalendern Demokrits und Euktemons namentlich 
angeführt wurden, läßt sich weder nachweisen noch ahnen, und eben-
sowenig, ob Eudoxos andere astronomische Beobachtungen als die 
seinigen, die er ja allein als richtig betrachten mußte, zitierte. Diese 
Frage hängt mit der Bestimmung des Buches zusammen und ist nur 
dann bejahend zu beantworten, wenn angenommen wird, daß Eudoxos 
seine Leser zu Auszügen zu lokalen Zwecken einlud. Es besteht aber 
auch daneben die Möglichkeit, daß die ägyptischen Eintragungen eher 
literarisch aufzufassen sind als zu praktischen Zwecken bestimmt. 
Wissenschaftlichen Einfluß der ägyptischen Kalendarik hat neulich 
R. Böker, R E s. v. Wetterzeichen und Windfristen, Supplbd. IX , 1962, 
1620f., 1633ff. u. 1700ff., in Einzelheiten nachzuweisen versucht. 

Über die Episemasien selbst hat F. Boll, Berl. Phil. Woch. 1916, 
720f., behauptet, daß ihre Wiedergabe in der Parapegmenliteratur nur 
Wirkung der Tradition wäre. Dieses Urteil trifft gewiß für die späteren 
Parapegmen zu, nicht aber für Eudoxos. Die ägyptischen Episemasien 
hat er zweifellos aus Ägypten mitgebracht (vgl. F 130!). Hinter den 
griechischen wird oft alte Tradition stecken: F 229 Schwalbe und Or-
nithien (Demokrit ?), F 231 Hühnergeier (attische Quelle ? vgl. Komm.) 
usw. Sicher von Eudoxos beobachtet sind die Wetterlagen, die den 
ägyptischen entgegengesetzt werden, wie ζ. B. F 150b. In solchen 
Fällen sind die ägyptischen durch Eudoxos in die Parapegmenüber-
lieferung eingedrungen, und zwar mit dem Vermerk κατ' Alyuirrious, 
der sich nur im milesischen Parapegma und zufällig in F 214 d erhalten 
hat. Hinsichtlich der ägyptischen Episemasien, die nicht in Verbindung 
mit den eudoxischen überliefert sind, ist zwischen eudoxischem und 
nacheudoxischem Bestand die Entscheidung in den meisten Fällen un-
möglich. Wahrscheinüch nicht eudoxisch sind diejenigen, die neben 
den sicher eudoxischen Eintragungen fremde Wetterbezeichnungen 
einführen, wie ζ. B. Anhang 3 ττνιγετός (vgl. Anhang 2 Δοσιθέω πνίγη: 
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aus Dositheos' Octaeterisl), ferner die auf das gleiche Datum wie die 
eudoxischen gesetzten, jedoch von ihnen getrennten, wie ζ. Β. Γ 199b, 
und schließlich werden sich auch unter den mit den eudoxischen ver-
bundenen nicht-eudoxische Angaben befinden, wenn mehrere Wetter-
prognosen zur Wahl vorgeschlagen werden, wie ζ. B. in Γ 165. Da keine 
sicheren Kriterien die Unterscheidung erlauben, wurde in der vorlie-
genden Ausgabe auf eine solche verzichtet und folgende Lösung durch-
geführt: die mit den eudoxischen verbundenen ägyptischen Epise-
masien stehen unter den eudoxischen Fragmenten, sowie die auf das 
gleiche Datum getrennt gesetzten, diejenigen aber, die auf andere 
Daten gesetzt worden sind, sind im Anhang gesammelt. Die deutsche 
Übersetzung nimmt die ägyptischen Episemasien nicht auf. Über die 
ganze Frage vertritt A. Rehm, Parapegmastudien, 31, 34f. u. 101—104, 
eine etwas andere Meinung, die hier nicht besprochen werden kann 
(vgl. unten zu F 144): der saitische Kalender sei die nachlässige Ab-
schrift eines » umredigierten, für Ägypten zurechtgemachten Eudoxos-
parapegmas«, Eudoxos selbst habe keine ägyptische Episemasie an-
geführt und die mit Αίγυτττίοις versehenen Notate seien auf ein hel-
lenistisch-ägyptisches Parapegma zurückzuführen, etwa aus der Zeit 
»der größten Ausdehnung der Ptolemäermacht, im III. Jahrhundert«, 
das zum erstenmal die achtstrichige Windrose verwendete. Trifft die 
Bemerkung über die Windrose zu, so sind als nicht-eudoxisch alle 
Notate zu betrachten, die andere Winde als Boreas, Zephyros und 
Notos erwähnen. Rehms Vergleichstabellen S. 106—113 sind für den 
Überblick über das ganze ägyptische Material unentbehrlich. 

Für die Notate des saitischen Kalenders schien vollständige Zitie-
rung angemessen, jedoch nur im Kommentar und unter Ausschluß 
der Angaben über Länge von Tag und Nacht. Solche Ergänzungen, 
die überflüssig scheinen mögen, sind hauptsächlich der Vollständigkeit 
halber, wenn überhaupt in diesen Dingen Vollständigkeit erreicht 
werden kann, aber auch als Beweis der von Joh. Lydus bezeugten Er-
giebigkeit des Eudoxos in den Notaten aufgenommen worden: De ost. 
p. 157,18 Wachsmuth καΐ ουκ αυτός (sc. Clodius Tuscus) μόνος, άλλά μήν 
και Εΰδοξός τε ό πολύς, Δημόκριτος πρώτος αυτών, Βάρρων τε ό ' Ρωμαίος 
κτλ. Zu Ursprung und Bedeutung der Episemasien gibt der Kom-
mentar keine Erklärungen; hier genügt ein allgemeiner Verweis auf 
die Arbeiten von J. Röhr und E. Pfeiffer und die eben zitierten RE-
Artikel von R. Böker. Mir nicht zugänglich sind die Untersuchungen 
von E. McCartney über Prognose und Volkskunde in Classical Weekly 
1926, 1928, 1929 u. 1932. 

Hinsichtlich der Auf- und Untergänge, die hauptsächlich durch den 
ps.-geminischen Kalender überliefert sind, ist die Lage einfacher. Der 
saitische Kalender zeigt, daß nur die in Griechenland beobachteten in 
der Octaeteris angegeben waren. Die Übereinstimmung mit Eudoxos 
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geht aber in diesem Dokument so weit — beinahe alle eudoxischen 
Auf- und Untergänge finden sich in den erhaltenen Teilen neben weni-
gen aus anderen Kalendern wieder —, daß der Schluß erlaubt ist, der 
Autor habe die eudoxischen Angaben den anderen vorgezogen, weil 
sie, wie noch im späteren milesischen Kalender (110/109 v. Chr.) F 
182b, 185b, 257b, mit dem Vermerk κατ' Ευδοξον και Αιγυπτίους da-
standen. Gegen diese Annahme darf F 143 nicht ins Feld geführt wer-
den, da Ptolemaios mit Asien, Sizilien und Italien die Länder, wo Eu-
doxos gereist sein soll (vgl. Τ 7 § 86 Anf. und Τ 25), erwähnt, nicht 
die von ihm in seinem Kalender genannten, und überdies nur an die 
Gültigkeit der Episemasien denkt, nicht an Auf- und Untergänge. Die 
von Plinius den Ägyptern zugeschriebenen Auf- und Untergänge sind 
dagegen sicher nicht eudoxisch und werden erst später in die Kalender 
aufgenommen worden sein: weder Vindemiator, noch Ähre, Pfeil, 
Orions Schwert und Prokyon (Anh. IIa, 15, 45, 78, 118a) gehören zu 
dem Bestand der von Eudoxos für den Kalender beobachteten Sterne; 
der Vindemiator fehlt sogar in Phaenomena und Enoptron. Seine Sterne 
sind die gewöhnlichen Sterne der griechischen Astrometeorologie: 
Hundstern (F 147) — bezeichnenderweise nur die Canicula, nicht das 
ganze Gestirn —, Orion (F 189), Arktur (F 169 a) — nicht Bären-
hüter! —, Pleiaden (F 177 a) und Hyaden (F 185) begegnen uns bereits 
in Hesiods Werken, Ziege (F 174) bei Kleostratos von Tenedos VS 6 
B 1 Fußn. 3, Leier (F156), Adler (F 150a) und Kranz (F152a) bei 
Demokrit VS 68 II, 143, 9, 11 und ap. Geopon. II, 14, 4, immer in 
Verbindung mit Episemasien. Für den Delphin (F155) zeugt Euktemon 
S. 20 Rehm. 

Die Namen der Tierkreiszeichen sind die der Phaenomena. Als Anfang 
eines Zeichens wird auch hier wie dort die Mitte des vorher aufgegan-
genen gelten (vgl. Komm, zu F 64 a—80). Dieses Verfahren behauptete 
sich nämlich im saitischen Kalender, wo man es an den Parallelstellen 
zu F 173 (Herbstgleiche: Schere 17), F 236 (Frühlingsgleiche: Widder 
16) und F 264 (Sommerwende: Krebs 13) trotz leiser Verwirrung sicher 
genug nachweisen kann (vgl. auch die Fehler von 15/16 Tagen: F 152a, 
155, 156). Dem widerspricht aber Columellas Zeugnis in F 144, wenn 
er angibt, daß Meton und Eudoxos die Jahrpunkte auf den 8. Grad, 
d. h. den 8. Tag der Zeichen versetzt haben. Wir haben also, wie es 
schon Rehm, Parapegmastudien 31, betonte, zwischen dem saitischen 
Kalender und F 144 zu entscheiden. 

F 144. Die Unzuverlässigkeit von Columellas Zeugnis über Meton 
ist von Rehm, ebda. 19ff., damit bewiesen worden, daß die Jahrpunkte 
erst seit dem Jahre ± 390 v. Chr., etwa 30 Jahre nach Metons Kalen-
der, vom babylonischen Astronomen Kidenas (d. i. Kidinnu) auf den 
8. Grad der Zeichen gesetzt wurden. An einen Einfluß von Meton auf 
Eudoxos, wie Boeckh a. O. 184—190 wollte, ist demnach nicht mehr 
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zu glauben. Man müßte folglich — so Rehm — die Einführung dieses 
Verfahrens in die griechische Parapegmatik Eudoxos selber zuschrei-
ben und auf diesem Gebiet eher babylonischen als ägyptischen Einfluß 
annehmen. Eine »ägyptisierende« Überarbeitung seines Parapegmas 
hätte später die Setzung auf die Mitte der Zeichen aus Phaenomena 
oder Enoptron übernommen und durch diese Vorlage wäre sie bis in 
den saitischen Kalender eingedrungen. Der Vergleich des ersten Teils 
des saitischen Kalenders mit der sog. Ars Eudoxi lehrt aber, daß diese 
Vorlage allem Anschein nach die Octaeteris war, die die ägyptischen 
Notate zum größten Teil aus einem echten Kalender des Eudoxos ex-
zerpierte. Sie hat nun auch über Meton, Euktemon, Demokrit und 
Kallippos gehandelt und wird dabei die Setzung der Jahrpunkte auf 
den 8. Grad neben anderen Systemen erwähnt haben. Aus dieser Aus-
einandersetzung, auf welche F 144 und die mit F 144 gedruckte Er-
örterung des Ptolemaios zurückgehen, schöpften auch Achilles, Isag. 
in Arat. Phaen. p. 54 Maaß βούλουται δέ τροπήν αϋτόν (sc. soletn) ττοι-
εΐσθαι οί μέν περί τάς αρχάς, οί δέ περί ογδόη ν μοΐραν, οί δέ περί δωδέκατη ν, 
oi δέ περί ττε ντεκαιδεκάτην τοϋ Καρκίνου, und Manilius I I I 680—682 
Has quidam vires (die Jahrpunkte) octava in parte reponunt; sunt quibus 
esse placet decimas; nec defuit auctor, qui primae momenta dar et frenosque 
dierum. Aus diesen Nachklängen erhellt, daß der Ursprung der ver-
schiedenen Setzungen der Jahrpunkte in der Octaeteris unbestimmt 
oder wenig bestimmt blieb. Hingegen wurden zu jedem Notat Gewährs-
mann und Tag des Zeichens genau angegeben. Ob nun die Angabe des 
Tags durchweg die Setzung der Jahrpunkte auf den 15. Grad voraus-
setzte, wie es der saitische Kalender durch die Anwendung des gleichen 
Datierungssystems für die eudoxischen, euktemonischen und kallip-
pischen Daten zu bezeugen scheint, oder ob sie für jeden Autor je nach 
seinem eigenen System verschieden war, läßt sich nicht zwingend ent-
scheiden. In beiden Fällen aber legt die Setzung auf den 15. Grad Eu-
doxos' System zugrunde, denn im ersten Fall dürfen wir damit rech-
nen, daß sich der anonyme Verfasser der Octaeteris nicht nur den 
Namen, sondern auch das System des Eudoxos aneignete, und im 
zweiten Fall führen die ägyptischen Notate des saitischen Kalenders 
durch Zitat in der Octaeteris auf seine Datierung zurück. Phaenomena 
und Enoptron bürgen übrigens dafür, daß Eudoxos dieses System 
wenigstens außerhalb seiner Parapegmatik bevorzugte, und aus F 128 
können wir zuversichtlich genug erschließen, daß es wohl auch in die 
Octaeteris eingeführt lind grundsätzlich verwendet wurde. 

Alle Auf- und Untergänge, έωοι wie άκρόνυχοι (άκρώ- im saitischen 
Kalender und im milesischen Parapegma), sind »scheinbare«. Über 
die Differenz zwischen scheinbarem und wahrem Auf- und Untergang 
handelte Eudoxos in der Schrift Περί αφανισμών ηλιακών (F 127—128) 
und möglicherweise, wie vielleicht aus dem Umstand zu erschließen 
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ist, daß Theophrast, De sign. I 1, diese Aporie in einem Episemasien-
kalender behandelt fand, auch in der Einleitung seines Kalenders. 
Das Symmetriegesetz, das P. Tannery a. 0 . 236ff. für jeden Stern 
in den Zeitabständen zwischen dessen Früh- und Spätauf- und -Unter-
gängen nachzuweisen glaubte, ist eigentlich nur für die Pleiaden auf-
fallend: 40 · 142 · 41 · 142. Für die zwölf anderen untersuchten Sterne 
trifft es nicht zu, sei es, daß die Symmetrie allzu biegsam ist — 49 · 
114 · 102 · 100 für Arktur! —, sei es, daß Eudoxos' Daten konjiziert 
oder korrigiert werden müssen. Strenge Beobachtung wird vielmehr 
überall die Daten bestimmt haben, und die Wahl der zu beobachtenden 
Sterne gehorchte der Tradition. 

Hinsichtlich der Überlieferung durch die erhaltenen Kalender hat 
Boeckh a. O. 226—253 bereits das Wichtigste festgestellt, und zwar 
daß die Sommerwende zur Zeit des Kalenders des Ptolemaios im Jahre 
137 nach Chr. zwei Tage später als im Epochenjahr seines Vorbilds, 
des kallippischen Kalenders (330/29 vor Chr.), stattfand, so daß alle 
ptolemäischen Daten den ps.-geminischen, die die kallippischen wie-
derholen, um zwei Tage nachgehen. Da die eudoxischen mit den kal-
lippischen übereinstimmen, hat Boeckh a. O. 382—398 auf Grund 
dieser Feststellung Eudoxos' Kalender den ps.-geminischen Daten treu 
folgend rekonstruiert. Für die ptolemäischen Daten nimmt er einen 
Spielraum von 1 Tag Vorsprung und 3 Tagen Verspätung an und führt 
die angeblichen Irrtümer auf die handschriftliche Überlieferung oder 
auf Ptolemaios selbst zurück, in der Meinung, für nahe Daten gebe 
die Identität oder Ähnlichkeit der Episemasien bei Ptolemaios und 
im ps.-geminischen Kalender ein selten versagendes Kriterium. Die 
vorliegende Wiederherstellung verläßt sich hingegen fast überall auf 
die Überlieferung, die inzwischen von Heiberg wesentlich geklärt und 
verbessert wurde, und folgt sonst der von Boeckh festgestellten Regel. 
Man wird sich jedoch nicht durch die scheinbare Einstimmigkeit der 
Zeugen täuschen lassen: die unerhörten Entstellungen des saitischen 
Kalenders, der nur an den Sonnenwenden und den Tag- und Nacht-
gleichen mit den anderen Kalendern zusammenfällt, zeigt, wie schwer 
eine richtige Reduzierung war und folglich wie ungewiß die Überliefe-
rung sein mag. Daß die ps.-geminischen Daten in unserer Ausgabe 
und demnach auch die Daten der Übersetzung im Unterschied zu 
denjenigen der Boeckhschen nur um einen Tag den ptolemäischen, 
sowie den von Boeckh nicht aufgenommenen Daten des Plinius und 
des Joh. Lydus, vorgehen, kommt daher, daß der Anfang eines Tages, 
wie Manitius in seiner Ausgabe des Geminos gelehrt hat, auf den 
Abend des vorhergehenden Tages vorzurücken ist, so daß ζ. Β. Γ 147 a 
22. Juli für 22./23. angibt. Die Stellen des Kalenders des sog. Clodius 
Tuscus, die oft den eudoxischen auffallend nahe stehen, obwohl Eu-
doxos' Name nie zitiert ist, sind wo nötig referiert und mit ihren Daten 
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versehen; das Verhältnis dieses Kalenders zu Eudoxos hat nach Wachs-
muth (Prolegg. XLIV—XLVI seiner Ausgabe) L. Bianchi, Sitzber. 
Heidelb. Akad., Phil.-Hist. Kl. 1914 Abh. 3, 17—21, bestimmt und 
durch Stemmata verdeutlicht. Die im Text eingeklammerten Daten 
sind zuverlässig erschlossen. 

Hingegen wurde auf Rehms Vorschlag verzichtet, Eudoxos' Kalen-
der als die Vorlage des diätetischen Kalenders Ps.-Hippocr. Περί διαίτης 
III 68 zu betrachten und ihn von diesem Zeugen aus zu verbessern 
(Parapegmastudien, 37ff.). Der Vergleich der Jahr- und Jahreszeit-
punkte weist nämlich starke Abweichungen auf, die sich nicht entfer-
nen lassen und eine Abhängigkeit ausschließen. Die Reihe der Dia-
stemata Sommerwende — Herbstgleiche — Pleiadenuntergang — 
Winterwende — Westwinddatum (F 226) — Arkturaufgang — Früh-
lingsgleiche — Pleiadenaufgang — Sommerwende ist folgende: 

bei Eudoxos: 91-48-44-43-16-32-47-44 
in Π. διαίτης: 93·48·44-44·]5·32-48·41 

Die der bloßen Jahrpunkte von Sommerwende an: 
bei Eudoxos: 91 · 92 · 91 · 91 in TT. διαίτης: 93 · 92 · 91 · 89 

Die Abstände von Pleiadenuntergang bis Pleiadenaufgang und von da 
bis Pleiadenuntergang: 

bei Eudoxos: 182-183 in TT. διαίτης: 183-182 
Übrigens wird jetzt Περί διαίτης von R. Joly, Recherches sur le traits 
pseudo-hippocratique Du Regime, Paris 1960, 203ff., spätestens auf 
den Anfang des IV. Jahrhunderts gesetzt. S. Nachtrag S. 270. 

Γ 146—267 Notate 

Der Kommentar beschränkt sich hauptsächlich auf die textkritischen 
Fragen und die Wiederherstellung des Kalenders. W. Gundels Supple-
mente zu F. Bolls Aufsatz Sternbilder (s. Literatur zu den Phaenomena) 
sind für die Ursprünge der astrometeorologischen Deutung unentbehr-
lich, bedürfen aber einiger Ergänzungen. 

Γ 146—172: vom Kalenderanfang bis zur Herbstgleiche. 

Zeichen: Löwe 30 T., Jungfrau 30 T., Schere 31 Τ. Γ 146—147. Zu 
Pachon 18 trägt der saitische Kalender Κύων ανατέλλει ein; έττιτέλλει 
braucht er nur dort, wo άκρώνυχος oder έφος angegeben werden. Der 
ps.-geminische Kalender, das milesische Parapegma und Euktemon 
verwenden durchweg έττιτέλλει, die beiden ersten wenigstens wenn 
sie Eudoxos zitieren und in diesem Fall ausnahmslos in Verbindung 
mit Früh oder Spät (vgl. jedoch die Überlieferungsfehler in F152a, 
177a usw.), Joh. Lydus und Clodius' Kalender gewöhnlich άνίσχειν. 
Daraus erhellt, daß der Saiter hier eher die kallippische Eintragung 
Ps. Gemin. 25. Juli Καλλίτπτω Λέων άρχεται άνατέλλειν · νότος ττνεϊ καΐ 
L f t s s c r r e , Eudoxos 1 5 
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Κύων ανατέλλων φανερός γίνεται als die eudoxische abschrieb. Es gehört 
vielmehr hierher der Tag nach der Sommerwende, Pharmuthi 25: έτη-
σίαι άρχονται πνεϊν (vgl. Anhang 1) και ό ποταμός άρχεται άναβαίνειν. 
Kallisthenes (gest. 327) FGrHist 124 F 12 ύδάτων γινομένων κατά την 
Αιθιοπία ν κατά τήν Κυυός ανατολή ν εως έπιτολής Άρκτούρου, καθ' ους 
χρόνους καΐ οί έτησίαι πνέουσιν (Zusammenhang: Erklärung der Nil-
schwelle) scheint das Notat aus Eudoxos gekannt zu haben, und sein 
Zeugnis deckt die Flüchtigkeit des Saiters auf, der den Anfang der 
Opora mit der Sommerwende verwechselte (vgl. Komm, zu Γ 169). 
Aus diesen Stellen geht deutlich hervor, daß Eudoxos unter den ägyp-
tischen Episemasien auch die Angaben über die Nilschwelle verzeich-
net hatte; die Erwähnung der Καταχυτήρια im Proömium der Octaeteris 
und die in der Periodos versuchte meteorologische (im modernen Sinn) 
Auseinandersetzung des Nilproblems (F 287—288) sind weitere Hin-
deutungen auf sein Interesse für die kalendarische Seite dieses Phä-
nomens. Auf solche Angaben haben die erhaltenen Kalender sämtlich 
verzichtet. An F147b hat schon Boeckh F147 a angeschlossen, obwohl 
der Abstand um einen Tag zu groß ist (zu klein in der Lesart von L). 
Da Ptolemaios unter Epiphi 29 Αίγυπτίοις έτησίαι άρχονται verzeichnet 
(Anh. 1), bleibt die Frage offen, ob Eudoxos zweimal die Etesien ver-
kündete oder nicht und ob er im ersten Fall die griechischen Etesien 
von den ägyptischen unterschied. F 148 entspricht dem Ende der sog. 
Vorläufer. 

F 149 : in der Angabe »Anfang der Opora« ist das Weiterleben des 
Bauernkalenders deutlich nachweisbar; dieses Datum fiel seit Meton 
nicht mehr mit dem Frühaufgang des Hundsterns zusammen. Ende 
der Opora — und damit der Etesien (vgl. F 150b) — ist F 169 Arkturs 
Aufgang. F 150a: sait. Kai. ΤΤαϋνι δ έντη Παρθένω· 'Αετόςήωος (!) δύνει 
(bzw. 3 Tage Verspätung und 9 Tage Vorsprung); ähnliche Doppel-
angaben zu F 177, 242, 249, 258b. Zu F 150b vermutete A.Rehm, 
Euktemon, 33 Fußn. 41, Ptolemaios hätte Eudoxos mit Euktemon 
verwechselt, und schrieb Eudoxos Epiphi 27 Μητροδώρω και Εύκτήμονι 
καΐ Φιλίττττω έτησίαι πνέουσι, καΐ όπώρας άρχή zu. Die Vermutung hält 
aber nicht Stich, indem Eudoxos die Opora an den Anfang der eigent-
lichen Etesien anknüpft. Es darf eher die Möglichkeit erörtert werden, 
daß F 150b mit unwesentlicher Entstellung zu F 149 gehöre. F 152a: 
sait. Kai. Payni 16 Στέφανος έφος δύνει Βουβάστιος έορτή (16 Tage 
Vorsprung: halbes Zeichen!); Bubastis ist nach Herodot, I I 156, 5, 
Isis' Tochter und wird in der Periodos auch erwähnt worden sein. F 1 5 3 : 
gegen Manitius' Ubersetzung von έπισημαίνει in Witterungsanzeichen 
und E. Pfeiffers Deutung a. 0 . 84f., der dem Verbum ein Subjekt 
»der Auf- bzw. Untergang« hinzudenkt, schlägt J . Röhr a. O. 298—302 
die Übertragung Witterungsänderung vor mit Heranziehung paralleler 
Ausdrücke wie τροπή τοΰ αέρος und εσται τροπή. Die saitischen Parallel-
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stellen zu F173 (vgl. unten) bieten aber wiederholt ό ποταμός επισημαίνει 
ττρός τη υ άνάβασιν, was nur ein Anzeichen sein kann, und in F 221 c (τόν 
ήλιον) άνίσχειν και βροχάς σημαίνειν deutet sichtlich auf Erwarten-
lassen, nicht auf Geschehen. Als Subjekt ist demnach, wenn nicht aus-
gesprochen, etwas wie »der Tag« oder »die Wetterlage« vorauszu-
setzen ; έτη- verbindet das Witterungsanzeichen mit dem eben erwähn-
ten Vorgang: vgl. F 254b επισημαίνει αύταϊς (sc. den Hyaden). A. Rehm, 
R E s. v. Episemasiai, Supplbd. VII, 1940, 180ff., faßt es doch intran-
sitiv auf: »Es gibt ein Zeichen durch Witterungswechsel.« F 155: sait. 
Kai. Payni κ[.] ΔελφΙς έφος δύνει [ έ]ορτή (13—18 Tage 
Vorsprung: halbes Zeichen!). F 156: sait. Kai. Payni 27 ΛύραΙωα δύνει 

[ ]s εορτή· [ ]α μεγάλα [και έπιση]μαίνει (15 Tage Vor-
sprung : halbes Zeichen); eine trotz der Lücken für das Aussehen eines 
Notats in der Octaeteris sehr wichtige Eintragung. F 162 έτησίαι παύ-
ονται : hier unverständlich (vgl. aber krit. App.!); die 15 Tage Vor-
sprung werden wohl wieder Fehler um ein halbes Zeichen sein. 

F 167. Das Pferd wird nur hier erwähnt und wahrscheinlich zu Un-
recht ; denn erstens wird es sonst nur von Euktemon angeführt (Plin. 
NH X V I I I 309 Atticae Equus oriens vespert gleicht der Eintragung 
S. 15 Rehm), zweitens fehlt es im saitischen Kalender. Wenn trotzdem 
nicht Überlieferungsfehler oder Versehen des Joh. Lydus vorliegt, 
wird "Ιππον δύεσθαι als Zitat des Euktemon bei Eudoxos aufzufassen 
sein. Mit ζέφυρον ή άργεστήν πνεΐν stimmt die Episemasie Ptolem. Thoth 
9 (Anh. 12) wörtlich überein; sie wird eudoxisches Gut sein. 

F 169: sait. Kai. ΈπεΙφ [ζ] έν ταϊς ΧηλαΤς τοϋ Σκορπιού, [ΐ.] Άρκτ-
ούρος έωος έπιτέλλει καΐ έν Σάι πανήγυρη Άθηνδς καΐ λύχνους κά-
ουσι κατά την χώραν, και ό ποταμός επισημαίνει προς την άνάβασιν; 
die konjizierten Zahlen entsprechen genau dem eudoxischen Kalender 
und beanspruchen natürlich nicht, echt saitisch zu sein. Mit ευδία ώς επί 
τά πολλά deutet F 169a auf das Ende der Etesien, das für die Ägypter 
das Zurücktreten des Nilstroms verkündet. Daß hier die Vorlage des sai-
tischen Kalenders den Anfang des Metoporon verzeichnete, geht aus 
der Parallelstelle zu F 173 (s. unten) hervor, wo die gleiche Episemasie 
wegen Verwechslung dieses Jahrpunkts mit der Herbstgleiche wieder-
holt ist (ähnlicher Vorfall zu F 146—147). Auf Grund dieses Zeugnisses, 
so unerfreulich es auch sein mag, ist F 169 b trotz der großen Entstel-
lung (5 Tage) an 169 a anzuschließen. 

F 173—213: von der Herbstgleiche bis zur Winterwende. 
Zeichen: [Schere 31 T.], Skorpion 30 T., Schütze 31 T., Steinbock 

3 1 T . F 1 7 3 : sait. Kai. Epiphi 23 ισημερία φθινοπωρινή τοϋ Άνούβιος 
έορτή, καΐ ό ποταμός έπισημαίνει προς τήν άνάβασιν (1 Tag Verspätung); 
zur Erwähnung des Anubisfestes vgl. Periodos F 290 § 14, zur Wieder-
holung der Episemasie den Kommentar zu F 169. Daß die saitische 

15· 
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Herbstgleiche einen Tag später als die eudoxische verzeichnet ist, 
deutet auf kallippischen Ursprung, wenn nicht Fehler vorliegt. Mit 
91 -92 -91 -91 (92 im Schaltjahr) erstrebte Eudoxos offensichtlich Sym-
metrie der Jahreszeiten. 

F 174—175. An Stelle von matutino ist zweifellos vesperi zu lesen, 
wenigstens was Eudoxos betrifft (vgl. auch Euktemon S. 16 Rehm); 
die Übereinstimmung mit F 174 b ist nämlich so gut wie sicher. Den 
-FräAaufgang der Ziege setzt Eudoxos F 249 auf den 1. Mai. Dazu tritt 
bestätigend der saitische Kalender Epiphi 27 Αϊ ξ άκρώνυχος έπιτέλλει 
(alles Konjektur: das Datum ergibt sich aber sicher aus der erhaltenen 
Tageslänge und weist 2 Tage Vorsprung auf). Zu F 175 fehlt die sai-
tische Parallelstelle; da aber die Zicklein sonst nicht vorkommen, wird 
das Fragment Eudoxos abzusprechen sein, was übrigens Plinius' Wort-
laut nicht verbietet. Sie gehören dennoch mit der Ziege in die älteste 
griechische Astrometeorologie und wurden schon von Kleostratos von 
Tenedos VS 6 Β 3 erwähnt (Cafira durch Haedos hervorgerufen). Die 
Auslassung mag daher kommen, daß die Zicklein als Merkmal eines 
Datums so rasch nach der Ziege überflüssig sind. 

F 1 7 7 : sait. Kai. Μεσόρει β έν τω Σκορπίω · Πλειάδες άκρώνυχοι έπιτέλ-
λουσιν Απόλλωνος έορτή. Die Eintragung ist in doppelter Hinsicht 
fehlerhaft; indem einerseits die Pleiaden bei Eudoxos 3 Tage früher 
aufgehen, anderseits der Skorpion erst 6 Tage später, also Mesori 8, 
beginnt. F 179: sait. Kai. Mesori 4 Στέφανος έωος έπιτέλλει (ebenfalls 
3 Tage Verspätung). F 180a: sait. Kai. Mesori 9 Σκορπίος άκρώνυχος 
άρχεται δύνειυ (6 Tage Vorsprung). F 180b: die Angabe über den Wid-
der bietet auch Columella, De re rust. I X 14, 73 Prid. Non. (sc. Octo-
bribus = 6. Okt.) Haedi oriuntur vesperi; Aries medius occidit, was auf 
die gleiche Vorlage wie Joh. Lydus' und Clodius' Kalender zurückzu-
führen ist. F 1 8 2 : sait. Kai. Mesori 14 Σκορπίος όλος δύνει (6 Tage Vor-
sprung). F 185: sait. Kai. Mesori 17 Ύάδες άκρώνυχοι έπιτέλλουσιν (4 
Tage Vorsprung). F 1 8 6 a : beachtenswert der Widerspruch βορέας καΐ 
νότος (vgl. schon F183a , jedoch ή in 183 c), der vielleicht durch die 
Parallelstellen Anh. 23 u. 24 wirre Winde zu erklären ist, obwohl die 
Mögüchkeit, Eudoxos habe Beobachtungen von mehreren Jahren zu-
sammengefaßt, nicht auszuschließen ist. F 1 8 7 : sait. Kai. έν ταΐς ε 
ήμέραις ταΐς <έπ)αγομέναις, δ Άρκτοϋρος άκρώνυχος δύνει — καΐ της 
"Ισιος γενέθλια εχει (5Tage Vorsprung); von hier an bricht der saiti-
sche Kalender bis zum 24. Februar (vgl. Komm, zu F 229) ab. Zur 
Erwähnung der "Ισιος γενέθλια vgl. Periodos F 290 § 12. 

F 192—193. Ob der Anfang des Winters nach dem Volkskalender 
auf den Tag des Untergangs der Pleiaden oder auf den nächsten Tag 
zu setzen ist, läßt sich nicht sicher entscheiden: die Formel ab aequi-
noctio in F 192b ist zweideutig, Eudoxus daselbst ist Konjektur, und 
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F 193 b bietet für das Datum keine Gewähr. Das Nichtübereinstimmen 
der Episemasien von F192a und 193 a scheint die Trennung beider 
Zitate zu bestätigen, wonach der Anfang des Winters auf den 14. No-
vember zu setzen wäre. F 193 b ist jedenfalls entstellt. 

F 196—197: die Wiederholung der Episemasie fällt auf; wollte Eu-
doxos damit andeuten, daß die Peristasis (zum Ausdruck vgl. F 288) 
von Griechenland nach Ägypten wanderte, eine für die meteorologi-
sche Wissenschaft der Zeit unerhört kühne Annahme, oder hat erst 
Ptolemaios getrennt? F204: Columella, De re rust. IX 14, 93 VIII 
Id. s. s. ( = 6. Dezember) Sagittarius medius occidit (immo exorilurl); 
tempestatem significat, und Clodius' Kalender geben richtig den 6. De-
zember an, allerdings ohne jede Gewähr. 

F 209. An Stelle von Εύδόξω hat schon Pontedera Αΐξ έώα konjiziert, 
was Manitius in seine Ausgabe aufnahm. Die Veröffentlichung des 
euktemonischen Kalenders der Wiener Handschrift durch Rehm hat 
die Konjektur in der Weise bestätigt, daß wenigstens Αΐξ sicher ist. 
Da der Untergang der Ziege für Eudoxos erst später stattfindet (F211) 
und kein anderer kalendarischer Untergang zu diesem Datum paßt, 
wird Εύδόξω Schreiberkonjektur für das bis auf das ξ unlesbar gewor-
dene Αΐξ sein. Es bleibt folglich wenig Raum für eine andere Verbes-
serung, die Εύδόξω retten möchte. 

F 214—235: von der Winterwende bis zur Frühlingsgleiche. 
Zeichen: [Steinbock 31T.], Wassermann 30T., Fische 30T.,Widder 

31 Tage. F 214. Die Schwankung zwischen 19. und 20. Athyr ent-
spricht den ägyptischen Wandeljahren 197—190, in welchen der Wan-
del jahrskalender mit dem astronomischen Jahr übereinstimmte. Dem-
nach hat Boeckh a. O. 197—200 angenommen, Leptines habe seine 
Angabe aus einer Art Jubiläumskalender exzerpiert, der für diese 
Oktaeteris aufgestellt worden wäre; die Daten des später auf der Rück-
seite des Traktats abgeschriebenen Archivs vertragen sich gut mit 
einer Datierung auf 193—190. Daß zwei Daten zur Wahl gegeben sind, 
deute darauf, daß Leptines in der Tetraetie schrieb, in welcher die 
Isien auf den 19. Athyr fielen. 

Eine bessere Deutung drängt sich aber auf, nämlich daß schon die 
anonyme Octaeteris den 19. und 20. Athyr als Daten der Winterwende 
und der Isien angab. Aus F 214 d geht klar hervor, daß der Kalender, 
über den sich Geminos beklagt, die Eintragung χειμεριναί τροπαϊ κατ' 
ΑΙγνπττίους καΐ κατ' Εΰδοξου,' Ισίωυ έορτή oder etwas Ähnliches bot, frei-
lich mit der Bedingung, daß jeder Kalenderautor die nötige Reduzie-
rung machen müsse, was auch richtig der Autor des saitischen Kalen-
ders hinsichtlich eines anderen Festes getan hat (vgl. Komm, zu F232). 
Boeckhs Erklärung wird damit hinfällig. Eudoxos konnte aber die Isien 
und Athyr 20 nur in dem Sinn an die Winterwende angeknüpft haben, 



230 Octaeteris 

daß dieses Fest ursprünglich das Fest der Winterwende war, was er 
auch in der Periodos Γ 296 § 39 breit darlegte. Diese Erläuterung ver-
sucht unsere Übersetzung aufzunehmen, freilich in einer Weise, die 
die stilistischen Schranken der Kalenderliteratur überschreitet. Stand 
sie aber nicht exfiressis verbis nach der Eintragung des Festes da, dann 
war sie in den Vorschriften des Proömiums Inbegriffen, wie aus dem 
oben S. 216 zitierten Exzerpte hervorgeht. Daß das paradoxe Zusam-
mentreffen der Isien mit der Sommerwende außerdem schon vor dem 
Kalender der Jahre 197—194 Anlaß zu Auseinandersetzungen im Rah-
men einer Kritik der Octaeteris gab, bezeugt das von Geminos in Γ 214 d 
zitierte Wort von Eratosthenes. Dieser Schluß bekräftigt wesentlich 
die Annahme, daß die im saitischen Kalender verzeichneten Feste 
durch Eudoxos in die Octaeteris eintraten und auch zu den in der Peri-
odos erwähnten Festen zu zählen sind. 

F 217: zur Verstärkung der aus der lateinischen Übersetzung zurück-
gewonnenen Ergänzung tritt zu Clodius' Kalender Caesar bei Plin. NH 
XVIII 234 Prid. Non. Ian. (4. Januar) Caesari Delphinus matutino 
exoritur hinzu. 

F 221 u. 226. Nach F 226 müßte die Wintermitte auf die Winter-
wende fallen, 43 Tage nach dem 14. November (F 193ab) und 43 Tage 
vor dem 8. Februar, was mit F 221 c unvereinbar ist. Wäre mit F 221 c 
die Mitte zwischen Winterwende und Frühlingsgleiche gemeint, eine 
wenig wahrscheinliche Annahme, dann müßte sie auf den 10. Februar 
fallen, was F 221 c auch nicht erlaubt. Die Aporie versuchte Boeckh 
a. O. 89—92 mit der Vermutung zu lösen, Eudoxos habe als Winter-
anfang den Anfang des volkstümlichen Winters, also den 14. Novem-
ber (F193ab), und als Winterende die Frühlingsgleiche, also den 
28. März (F 236ab), betrachtet. Diese etwas befremdende Auffassung 
soll von Euktemon und Philippos vertreten worden sein (Ptolem. Ca-
lend. S. 235, 4), stimmt aber mit F221c nur annähernd zusammen: 
70 gegen 65 Tage. Es liegt doch näher, das Ende des Winters mit dem 
Spätuntergang der Pleiaden in Verbindung zu setzen, der am 4. April 
erfolgt (F 239 a), da sein Anfang auf den Tag nach deren Frühunter-
gang fällt (F193ab), sowie der Anfang des Sommers mit deren Früh-
aufgang zusammenfällt (F 254). Die Rechnung ergibt in diesem Fall 
70 gegen 71 (bis zum Tag vor dem Spätuntergang) Tage. Die Unsicher-
heit der Überlieferung (vgl. krit. Apparat!) und die Schwankung der 
Daten in F 221 a und b raten hier zur Vorsicht; deshalb wurden alle drei 
Fragmente unentschieden unter gleicher Nummer verzeichnet. Mit 
Emendierung ließe sich Boeckhs Lösung unschwer verteidigen. 

Wie dem auch sei, F 226 wird wahrscheinlich so zu deuten sein, daß 
der angegebene Frühlingsanfang nur für die Ägypter gilt und daß Eu-
doxos für Griechenland entsprechend bloß eine Milderung des Winters 
verkündete; vgl. Caesar bei Plin. NH XVIII 237 A Favonio (8. Fe-
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bruar) in aequinoctium vernum significat. Dieses Verhältnis bucht hier 
ausnahmsweise die deutsche Übersetzung. Bemerkenswert die von 
diesem Datum an den Frühling verkündenden Zeichen: Γ 229, 231, 
232, 234. 

F 229: sait. Kai. Choiak 16 Άρκτούρος άκρώνυχος έπιτέλλει (2 Tage 
Verspätung). Unter όρνιθίαι versteht Ptolemaios Γ 229b anscheinend 
auch die ττροορνιθίαι, wie F 147 b unter ετησίαι auch die πρόδρομοι. Der 
Name hängt natürlich mit der Wiederkehr der Zugvögel zusam-
men: F 229a u. 231b (vgl. Plin. NH XVIII 237 zu diesem Datum 
in Attica milvum apparere servatur). F 232 ist zugleich Ende der ττρο-
ορνιθίαι. Vgl. sait. Kai. Choiak 26 Στέφανος άκρώνυχος έττιτέλλει και 
βορέαι πνείουσιν όρνιθίαι Όσϊρις περπτλεΤ καΐ χρυσοΰν ττλοΐον έξ-
άγεται (9 Tage Verspätung): nach Plut. De Is. 43 wurde als Frühlings-
fest — Numenie des Monats Phamenoth im festen Jahr — Osiris' Fahrt 
zum Mond gefeiert, was der Sait er mit der nötigen Reduktion auf 
Choiak 26 setzen durfte; εμβασιν Όσίριδος είς τήν σελήνηυ deutet eben 
auf eine Schiffahrt. Plut. De Is. 35 über die σχεδία, die am Apisfest 
das Apisbild als Inkarnation des Osiris herumführt, gehört kaum hier-
her. F234a: das Zeichen, das Eudoxos am 7. März aufgehen läßt, 
wird hier vom Scholiasten wahrscheinlich nach der Weise Arats an-
geführt. Am 8. März verzeichnet Plinius, NH XVIII 237, Aquilonii 
Piscis exortu et postero die Orionis, woraus erhellt, daß die Astrometeo-
rologie für die Mitte des Zeichens eher rauhe Winde verkündet. Das 
Milderwerden der Winde in F 234 a entspricht vielmehr dem Aufhören 
der in F 229 für 30 Tage verheißenen Ornithien, obwohl eine kleine 
Diskrepanz von drei Tagen besteht. F234b: die Episemasie wider-
spricht F 234 a, und die Erscheinung des Hühnergeiers ist nach F 231b 
sinnwidrige Wiederholung; das Fragment wird entstellt sein und noch 
zu F 231 gehören. In F 233 scheint die Entstellung 25 Tage zu betragen. 

F 236—267: von der Frühlingsgleiche bis zum Kalenderschluß. 

Zeichen: [Widder 31 T.], Stier 30 T., Zwillinge 30 T., Krebs 31 oder 
32 T., [Löwe 30T.]. F 236: sait. Kai. Τϋβι έν τω Κριφ. κ Ισημερία εαρινή 

καΐ έορτή Φιτωρώιος. Die einleitenden Worte heißen vielleicht, daß 
Tybi mit dem Widder anfängt, also nach eudoxischer Zählung am 
13. März, oder man muß vielmehr mit den Herausgebern Τϋβι <ε> kon-
jizieren. Ob um 4 Tage verschoben oder genau datiert, Tybi 20 sollte 
jedenfalls auf die Mitte des Zeichens fallen, denn daß ein Parapegma-
tist die Jahrpunkte auf den 20. Grad gesetzt hätte, berichtet niemand. 
Somit ergibt sich unzweideutig der Beziehungspunkt des saitischen Ka-
lenders zum eudoxischen. F 239: sait. Kai. Tybi 27 Πλειάδες άκρώνυχοι 
δύνουσιν (stimmt mit Eudoxos unter den gleichen Bedingungen wie 
Tybi 20 überein). 
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F 240. Das Steckloch des Parapegmas entspricht dem 8. April, paßt 
also nicht zu den von Rehm konjizierten Pleiaden. Daß hier ohne Ent-
stellung die Schere gemeint ist, beweist die im kritischen Apparat an-
geführte Stelle Caesars; vom imber rettet F 241 noch einen Tropfen. 
Das Nicht-Erwähnen des Untergangs im saitischen Kalender hängt 
zweifellos damit zusammen, daß sein Autor mit Ausnahme des Skor-
pions nie die Daten der Zeichen angibt, und läßt vermuten, daß diese 
Daten in der Vorlage auf irgend eine Weise von den anderen getrennt 
waren, vielleicht als Randaufzeichnungen. Da neben Eudoxos das 
milesische Parapegma auch den mythischen Inder Kalaneus (sie) zitiert, 
liegt die Vermutung nahe, die indischen Eintragungen seien durch 
Onesikritos nach Alexanders Tod in die Vorlage des Parapegmas, also 
in die Octaeteris — es wird kein jüngerer Parapegmatist als Philippos 
zitiert -—, geraten. 

F 242: sait. Kai. Μεχείρ ς έν τω Ταύρω · Ύάδες άκρώνυχοι δύνουσιν 
καΐ Ήρα κάει, καΐ επισημαίνει καΐ νότος ττνεϊ, έάν δέ πολύς γένηται, τά έκ 
της γης κατακάει (1 Tag Vorsprung). Die lange Episemasie — ägypti-
sches Gegenstück zur eudoxischen F 242 b ? — ist deshalb von großem 
Interesse, weil sich ihre Nachklänge nicht in den Kalendern nachweisen 
lassen, wo die Zusammenstellung mehrerer Auszüge zu starren Ab-
kürzungen geführt hat, sondern in der astrologischen Literatur. Vgl. 
zum Stil ζ. B. das Brontologium Catal. codd. astrol. gr. VIII 3, 195 
Ευδοξος δέ γράφει έν τη άνατολη (sc. τοΰ Κριοϋ) ττεϊναν εσεσθαι καΐ εις τά 
θρέμματα θάνατον, κριθής δέ καΐ οσπρίων έπίδειξιν εϊ δέ σεισμός γένηται, 
κατά τόπον φθοράν σημαίνει. Mit Ήρα κάει kann schwerlich etwas ande-
res gemeint worden sein, als die Göttin des Neumonds oder des Venus-
sterns, deren Verhältnis zu den Sternen schon Euripides, Hei. 1094ff., 
gekannt zu haben scheint. Ihre Nennung in solch einem Zusammen-
hang steht allerdings ganz vereinzelt da und bedarf einer speziellen 
Untersuchung. Etwa griechische Übersetzung für Isisstern, vom Saiter 
nicht rückübersetzt ? 

F 244: sait. Kai. Mechir 19 Λύρα άκρώνυχος έπιτέλλει καΐ πανήγυ-
ρις έν Σάι της 'Αθήνας, καΐ νότος πνεΐ, έάν δέ πολύς γένηται, τά έκ της γης 
κατακάει (8 Tage Vorsprung). Einen Kultus der Athena in Sais erwähnt 
Plut. De Is. 9, vielleicht aus Eudoxos' Periodos; eine andere Panegyris 
wird vom Saiter zum Frühaufgang Arkturs (Komm, zu F 169) ver-
zeichnet. Da die Episemasie aus dem vorhergehenden Notat wieder-
holt ist und außerdem mit der ägyptischen F 244b nicht überein-
stimmt, wird Entstellung vorliegen. Der Fall ist um so beachtens-
werter, als die andere Erwähnung der Panegyris auch Entstellung einer 
Episemasie veranlaßte. Sie kommt freilich in der Parallelstelle zu F 247 
noch einmal wieder und mag zu dem Bestand der ägyptischen Epise-
masien gehört haben. Zu F 246 müßte der saitische Kalender die ent-
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sprechende Eintragung bieten; dort steht aber κ[ άκρώ]υυχος επι-
τέλλει; folgt verstümmelte Angabe der Längen von Tag und Nacht. 
Die Stelle wäre dann so zu ergänzen und zu korrigieren: κ [δ' 'ΰύρίοου 
άκρώ]νυχος <δύνει>; der angenommene Vorsprung von 8 Tagen gleicht 
den Entstellungen der Parallelstellen zu Γ 244 und 247. Nach Länge 
von Tag und Nacht fährt der Papyrus mit άγουσιν και fort und bricht 
dort ab: ein Fest war beschrieben. Dann fehlt eine ganze Spalte und 
der Papyrus setzt mit Mechir 27 wieder ein. Diese Konjektur hat aber 
den Nachteil, daß kein Auf- oder Untergang für die verlorene Spalte 
zur Verfügung steht. Eine andere Möglichkeit wäre κ[. Κριός άκρώ]-
νυχος έπιτέλλει, auf Grund des Schlusses des ps.-geminischen Notats 
zu F 246 Καλλίππω ό Κριός λήγει έπιτέλλων. In diesem Fall hätte der 
Saiter ausnahmsweise — und mit Entstellung! — eine nicht-eudoxi-
sche Eintragung und überdies den vollen Aufgang eines Zeichens auf-
genommen. Die Parallelstelle zu F 246 a müßte man sich dann in der 
fehlenden Spalte denken. F 247: sait. Kai. Mechir 27 Αύρα άκρώνυχος 
δύνει ΤΤρομηθέως έορτή δν καλοϋσιν Ίφθΐμιν, και νότος πνεϊ, εάν δέ 
πολύς γένηται τά έκ της γης κατακαεί. Da Eudoxos F 224a die Leier am 
1. Februar άκρώνυχος untergehen läßt, ist hier zweifellos Κύων für Λύρα 
zu schreiben. Die Episemasie widerspricht F 247 a und b; in Clodras' 
Kalender dagegen ist vielleicht etwas davon erhalten geblieben: νότος 
τε ττυεϊ · άρχή τε παχνήτου και έαρος. 8 Tage Vorsprung. 

F 249: sait. Kai. Φαμενώτ δ έν τοις Διδύμοις· <Αΐξ> ανατέλλει (2 Tage 
Verspätung) wird nicht auf Eudoxos zurückgehen (man beachte ανα-
τέλλει!), sondern auf die Vorlage von Caesar bei Plin. NH XVIII 248 
Capella pluvialis (sc. exoritur) in Verbindung mit Aegypto eodem die 
Canis vesperi occultatur. F250: sait. Kai. Phamenoth 5 Σκορπίος έωος 
άρχεται δύνειν (9 Tage Vorsprung); dann Phamenoth 9 παρά τοις Αί-
γυπτίοις [Δ]έδυ έορτή (zu Αϊγυπτίοις vgl. oben S. 217). F 253: sait. Kai. 
Phamenoth 12 Σκορπίος έωος δλος δύνει (6 Tage Vorsprung). F254: 
sait. Kai. Phamenoth 13 Πλειάδες έφαι έπιτέλλουσιν (6Tage Vorsprung). 
Die auffallende Entstellung des milesischen Parapegmas, die auch der 
Herausgeber hervorgehoben hat, bestätigt, wie unzuverlässig oder un-
klar die ältesten Quellen der Parapegmen waren. Mit θέρους άρχή in 
F 254c ist die volkstümliche Jahreszeit gemeint, die ungefähr auf 
die Mitte zwischen Frühlingsgleiche und Sommerwende fällt (47 Tage 
gegen 44 oder 45 je nach dem Jahr), freilich zufällig, wenn der Früh-
aufgang der Pleiaden richtig beobachtet wurde. Sollte dagegen F 254 c 
in Anlehnung an Ptolemaios' Datum zu F 253 gerechnet werden, dann 
fiele der Sommeranfang gerade auf die Mitte, dafür aber einen Tag 
vor den Aufgang der Pleiaden. Eine Verschiebung von θέρους άρχή auf 
F 254d (vgl. krit. App.!) würde die Stelle heilen, ließe aber die Wieder-
holung von θέρους άρχή in F 254e unerklärt. Daß der ganze Passus bei 
Ptolemaios in Verwirrung geraten ist, liegt auf der Hand. 
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Γ 258 b. Die eudoxische Episemasie widerspricht offen F 258 a. Die 
bessere Handschrift bietet aber Δοσιθέω anstatt Εύδόξω: die Lesart ist 
gewiß vorzuziehen. F260: sait. Kai. (nach Lücke von 10 Zeilen mit 
Beschreibung eines Festes: endet σται α[ Jus έχοντα; Um-
zug?) ΦσρμοΟΘι έν τω Καρκίνω γ · 'Αετός άκρώνυχος έτπτέλλει (9 Tage 
Vorsprung). Die Parallelstellen zu F 257 und 259 mögen mit dem verlore-
nen Teil der Kolumne zugrunde gegangen sein. F 262: die saitische Paral-
lelstelle fehlt. F 263: sait. Kai. Pharmuthi 11 Δελφϊς άκρώνυχος έτπτέλλει 

καΐ της "Ηρας [ ]. χεια (6 Tage Vorsprung); πανν]ύχ<ι)α ? F 264: 
sait. Kai. Pharmuthi 17 'Ούριων έφος έτπτέλλει (6 Tage Vorsprung); 
dann Pharmuthi 20 ή νύξ ωρών ι, ή δ ' ημέρα ιδ και εκ τοϋ αύτοϋ ανατέλλει 
ό ήλιος ημέρας γ . Daß hier der Anfang des Aufgangs Orions gemeint ist, 
zeigt die Parallelstelle zu F 267. Zur Erklärung der unveränderten Tag-
und Nachtlänge ab Pharmuthi 20 s. oben S. 218; Pharmuthi 21 wäre 
Eudoxos' Sommerwende. 

Die Angabe der Sommerwende ist für Eudoxos in den erhaltenen 
Kalendern nicht überliefert. Aus der Ars Eudoxi (vgl. F173a, 214b 
u. 236b) ergibt sich trotzdem absolut sicher der 27. Juni im Normal-
jahr; der zusätzliche Tag wurde wahrscheinlich unmittelbar vor Som-
merwende als 26b eingeschaltet. Der saitische Kalender notiert Phar-
muthi 24 ηλίου τροπαί είς θέρος und Pharmuthi 25 ohne weiteres έτησίαι 
άρχονται ττνείν και ό ποταμός άρχεται αναβαίνει ν: Verwechslung des Som-
meranfangs (Opora, vgl. Komm, zu F146—147) mit der Sommerwende. 
Darauf folgt ein Notat aus Euktemon: Παχώνς ς έν τω Λέοντι · Προτρυ-
γητής ανατέλλει (entspricht mit 1 Tag Vorsprung dem eudoxischen Da-
tum für den Anfang des Zeichens am 13. Juli, 16 Tage nach der Som-
merwende) ; vgl. A. Rehm, Euktemon 15 u. 22. F 267: sait. Kai. Pachon 
9 'Ούρίων δλος ανατέλλει; der Vorsprung zählt 9 Tage, der Wortlaut 
deutet aber wiederum auf Euktemon (8. Juli 'ύύρίων δλος έτπτέλλει 
S. 14 Rehm: 7 Tage Vorsprung) oder Kallippos, welcher ανατέλλει ν 
häufiger als έπιτέλλειν verwendet und deshalb auch für die nächste 
saitische Eintragung Pachon 18 Κύων άνατέλλει in Betracht kommt. 

UNECHTES 
(F 268—269) 

Die Unechtheit der in der astrologischen Literatur nicht seltenen 
unter Eudoxos' Namen überlieferten Traktate und Zitate hat F. Boll, 
Catal. codd. astrol. gr. VII 181 endgültig erwiesen. Die Traktate be-
wahren den Rahmen des Kalenders und geben den Prognosen die Form 
einer entwickelten Episemasie: Toü Εύδοξίου χειμώνος -προγνωστικά 
(Selenodromion: CCAG IV 49 Bonon. 3632, 323r [daraus F269]; VII 
183ff. Berol. 173,109r), Toü αύτοϋ Εύδοξίου τεκμήρια προγνωστικά χει-
μερίου άέρος (Selenodromion: CCAG VII 187 Berol. 173, 115Γ u. Geo-
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ponica I 3 Άράτου), < Εύδόξου) ετερο ν προγνωστικού έρανισθέν παρά σο-
φών (Prognostica: CCAG I X 1, 57 Οχοη. Misc.gr.f. 2 ,50* ; Χ 127 Athen. 
Bibl. publ. 1275, 31»; X I I 9 Petrop. Acad. sc. X X Aa—8, 161') , Διά-
γνωση των μηνών κατ' Εΰδοξον (Menologion: CCAG Χ 33 Athen. Bibl. 
Sen. 32, 210»; X I 2, 81 Matrit. Bibl. Nat. 4681, 133*). Von den Zi-
taten befinden sich die meisten in Brontologien oder Seismologien 
nach dem Typus Ei έν τω Κριώ βροντή ση . . . neben Zitaten καθώς Αιγύπ-
τιοι, ώς δέ Χαλδαϊοι usw., gewöhnlich mit dem Vermerk Εύδοξός φησι 
oder γράφει u. dgl.; so in CCAG V I I I 3, 195 (Par. suppl. gr. 1191, 42*), 
wovon das Beispiel oben S. 232 herrührt. Wie aber schon F. Boll a. O. 
163 nachwies, hat sich in mehreren Ausläufern dieser Bronto- und 
Seismologien Eudoxos' Name in den Adjektiven ένδοξος und περίδοξος 
verwandelt, die in den meisten Fällen das Wort χειμών begleiten und 
dessen Numerus und Kasus übernehmen; CCAG I X 2, 123 Harleian. 
gr. 6295, 148r bietet sogar τά δέ έν τοις πεδίοις ένδοξα. Bemerkens-
werterweise beschränken sich diese Zitate fast ausschließlich auf den 
lunaren Teil solcher Traktate; deshalb wurde F 268, wahrscheinlich 
aus einem Brontologium, in einen lunaren Kalender interpoliert. In 
späteren Fassungen wird das Adjektiv zu einer Art sinnlosem Schmuck-
epitheton, wie ζ. B . in einem Brontologium aus einer athenischen Hand-
schrift des X I X . Jahrh., Bibl. publ. 1275 (CCAG X 129 s.), wo Aus-
drücke wie καρπών παντοίων και ενδόξων τετραπόδων έπιγονήν und 
synonymisch χειμώνας καλούς zu lesen sind. Vgl. CCAG IV 170ff. Neap. 
I I C 34, 123v ; I X 1, 120ff. Harleian. gr. 6295, 148» usw. 

In all diesen Entartungen der kalendarischen Literatur ist der Ruhm 
des knidischen Astronomen allein Ursache der unglaubwürdigen Zu-
schreibungen gewesen. Daß sein Name auf solche Weise bevorzugt 
wurde, mag eng mit der Verbreitung der Octaeteris zusammenhängen, 
die schon Leptines als die eigentliche Εύδόξου τέχνη ansehen durfte. 
Ansatzpunkte zum prognostischen Phantasieren mögen sogar, wie 
vielleicht aus der saitischen Parallelstelle zu Γ 242 hervorgeht, in der 
Octaeteris selbst die Aufmerksamkeit der ersten Astrologen auf sich 
gezogen haben. Direkter Einfluß, etwa in der Weise, daß eine Epise-
masie zur Prognose geworden wäre, ist aber nicht nachweisbar und 
kaum denkbar. Die anderen von F . Boll, Sitzber. Heidelb. Akad. Phil.-
Hist. Kl. 1911 Abh. 1, 16f., und C. Bezold und F . Boll, ebda. Abh. 7, 
9—11, erörterten Berührungen führen nicht weiter; vgl. deren richtige 
Deutung bei O. Neugebauer, The exact Sciences in Antiquity2, Copen-
hagen 1957, 188. 

ASTRONOMIA 
(F 270—271) 

Titel des Werks und Einreihung nach der Octaeteris deuten auf einen 
astronomischen Kalender mit Sternsagen. So hieß für die Alexandriner 
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die hesiodische Sterndichtung, so wurden ursprünglich Eratosthenes' 
Katasterismen betitelt (zur Frage vgl. G. A. Keller, Eratosthenes und 
die alexandrinische Sterndichtung, Diss. Zürich 1946, 18ff.). Astro-
nomia kennen Demokrit VS 68 Β 14 (daraus das Parapegma) und 
Piaton, Symp. 188 B, erst noch im Sinne von Kalenderwissenschaft. 
Daß das Werk in Versen geschrieben wurde, was die Angaben Γ 270 
δι' έττων (aus Kallimachos ?) und, davon unabhängig und nicht un-
bedingt dasselbe berücksichtigend, Γ 271 εν μέτροις genügend bestä-
tigen, deutet auf Vulgarisierung. Archestratos' Gedicht Gastronomia 
(zwischen 350 und 300) mag auf dessen Titel angespielt haben. Wenn 
ferner die Anordnung der Titel in Τ 8 die Eintragung in einem wissen-
schaftlichen Pinax treu wiederholt, ist der Verdacht der Unechtheit 
unvermeidlich, da die daneben zitierte Octaeteris von Eratosthenes als 
unecht erwiesen wurde; der Pinax dürfte allerdings älter als Eratos-
thenes sein. Die dürftigen Reste eines offenbar astronomischen Ge-
dichts des P. Oxy. 1822 (Pack 1487) kämen hier als mögliche Spuren 
dieser Astronomia in Betracht: Kol. I 17—18 ά]κρόθι νυκτός und 
] είδεται είδος deuten auf Spätaufgang eines Sternbilds, 21—22 ] μέγα 
χεϊμα und ]ov αύχμόν auf Episemasie, 32—33 ] σελήνη und ] ν ήλιος ελθη 
vielleicht auf das Verhältnis des Monds und der Sonne zu einem Tierkreis-
zeichen, endlich II 30 άστατα γάρ στοίχε [ΐα und 33 Ζεύς Κρόνος ' Ερμ [είης 
auf die Ungewißheit der Bahnen der Planeten; die jüngere Benennung 
der Planeten nach den Göttern setzt sich zu Eudoxos' Zeit durch (vgl. 
oben S. 206). Zuweisung an Eudoxos wäre natürlich reine Willkür; 
daß in kurzem Abstand ungefähr alle Gebiete der Astronomie — I 33 
erwähnt noch die κομήται — gestreift werden, macht auch Zugehörig-
keit zu einem didaktischen Epos zweifelhaft, es sei denn als Pro-
ömium. Ob der Versschluß I 17 άκρόθι νυκτός Vorbild oder Nach-
ahmung von Arat, Phaen. 308 (eudoxischer Teil) ist, ist leider nicht 
zu erraten. 

GEOGRAPHIE 

Γης Περίοδος 
(F 272—373) 

Literatur: 

H E I N R I C H B R A N D E S , Über das Zeitalter des Astronomen Geminos und des Geographen 
Eudoxos, Neue Jahrb. f. Philologie u. Pädagogik, Supplbd. 13 ( = Jahn's Archiv 
f. Philol. u. Pädag. 13), 1847, 199—230. 

Erneute Veröffentlichung im IV. Jahresber. d. Vereins v. Freunden der Erd-
kunde, Leipzig 1864, 23—70. 

F R I E D R I C H G I S I N G E R , Die Erdbeschreibung des Eudoxos von Knidos, Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α , Stu-
dien z. Gesch. des ant. Weltbildes u. d. gr. Wissenschaft hgg. von Franz Boll, 
Η. VI, Leipzig-Berlin 1921. 
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( Übersetzung von F 290—300 nach Gustav Parthey, Plutarch über Isis und Osiris, Ber-

lin 1850. Die eingeklammerten Zahlen verweisen aufH. Brandes' Fragmentsammlung nach 

der zweiten, um ein Fragment erweiterten Veröffentlichung. Die eingeklammerten Zahlen 

84 bis 93 verweisen auf F. Gisingers Fragmentsammlung, deren Numerierung sonst die-

jenige Brandes' wiederholt, nur in freier Folge. Die am Ende des Bandes gedruckte Kon-

kordanztabelle gibt unter »Brandes-Gisinger« diese Numerierung, unter »Gisinger« die 

Seitenzahl, nach welcher die von Gisinger angenommene Ordnung unschwer rückerschlossen 

werden kann.) 

Die Zuweisung der Periodos an Eudoxos von Knidos wurde von 
Brandes und nach ihm von wenigen anderen angezweifelt (Literatur 
bei Gisinger a. O. 2). Sie mag in erster Linie durch die Fragmente ge-
schützt werden, die persönliche Beziehungen zu Heliopolis (F 300: 
Periodos mit Titel referiert), Kyzikos (F 336: ohne Titel, aber in aus-
gesprochen geographischem Zusammenhang) und Knidos (F 339: mit 
Titel) voraussetzen, ferner durch die wahrscheinliche Benützung der 
Periodos durch Aristoteles (F 341 f.), endlich durch das Lob des Eu-
doxos — zweifellos des Knidiers — als Geographen bei Polybios (F328) 
und Strabon (F350). Diogenes' Schweigen — Τ 7 — über sein geo-
graphisches Werk wiegt gegenüber solchen Zeugnissen wenig. Es fehlt 
außerdem nicht an Zitaten, welche die Periodos ausdrücklich als das 
Werk des Knidiers angeben: F 278b, 284a usw. 

Problematischer ist die Entscheidung zwischen dem Knidier und 
dem Rhodier in der Zuweisung einzelner Fragmente. Vom Rhodier 
erwähnt Marcianus von Herakleia, Peripl. I 2 (Geogr. gr. min. I 565 
= FGrHist 79 Τ 2), einen Περίπλους της έκτος θαλάττης — der genaue 
Titel ist unbekannt —, zu welchem die wunderliche Beschreibung der 
riesigen Vögel, als άττιστον, nicht -τταράδοξον, angeführt, trefflich paßt 
(s. nach F 373). Gegen eventuelle Verwechslung mit dem Seemann und 
Afrikaforscher aus Kyzikos — Poseidonios bei Strabon, I I 3, 4f. — 
spricht in diesem Fall bei Marcianus άυαγράψας, da dieser Abenteurer 
keine Schrift hinterließ. Ein anderes Wunder, auch als απτιστον an-
geführt, kann nur dem Rhodier gehören, weil es den Einfall der Gallier 
in Griechenland voraussetzt, der i. J. 279 geschah (s. nach F 373); da 
dieses Wunder in Kleinasien zu sehen war, ist es eher den Ίστορίαι — 
Titel nach Et. Magn. 18, 54 — als dem Περίπλους zuzuschreiben. Ein 
Paradoxon über fabelhafte Kelten führt ferner Apollonios, Hist. mir. 
24, mit dem Vermerk Εΰδοξος ό 'Ρόδιος an (F 2 Jacoby), was immerhin 
nicht den Schluß erlaubt, die Paradoxographie habe in der Regel nur 
den Rhodier mit Ethnikon zitiert (vgl. F 323!), wohl aber, daß sie nur 
den Knidier ohne Ethnikon kenntlich machen konnte. Da nun fast 
alle Zitate, für welche Ethnikon und Quellenangabe fehlen (F 328— 
369), mit Ausnahme der rein geographischen, durch die Paradoxo-
graphie gerettet wurden, darunter das von Jacoby, FGrHist I I C, 132, 
dem Rhodier mit Bedenken zugeschriebene F 338 unserer Sammlung, 
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was auch von Plinius (F340), Plutarch (F 352) und Strabon (F 344) 
gilt, bleiben nur wenige Fragmente strittig: 

F 301 — wird von Aelianus nicht als άπιστου charakterisiert, gesellt 
sich außerdem gut zu den anderen Ägyptiaka; 

F 361 — geht auf alexandrinische wissenschaftliche, der Schwindel-
literatur fremde Lexikographie zurück (sicher auf Pamphilos, vielleicht 
über ihn auf Lukillos von Tarrha); 

F 372 — wird von Jacoby, FGrHist II C, 132, gegen Gisinger a. O. 3 
durch Hinweis auf das einigermaßen ähnliche F 284 verteidigt und 
mag durch besser angemessene Parallelen aus der zeitgenössischen 
Literatur noch entschiedener für den Knidier vindiziert werden (s. 
Komm.). 

Der Benutzung durch die Paradoxographen, die sich dank F 347 
schon für Kallimachos feststellen läßt, also beinahe vor Eudoxos' von 
Rhodos Geburt begann, tritt zur Verstärkung der wissenschaftliche 
Charakter der Paradoxa zur Seite, der dem Rhodier offenbar fremd 
war: Hydrographie (F 333, 344 usw.: vgl. F 287, 313), Zoologie (F 329, 
331 usw.: vgl. F318), Petrographie (F338: vgl. F 279, 282), Sitten-
geschichte (F 344: vgl. F278), Religionsgeschichte (F 338, 344: vgl. 
F 300, 303), Mythologie (F 366, 372: vgl. F 284, 298, 327). Wie die 
Vergleichsstellen zeigen, wird jede Disziplin auch durch Paradoxa mit 
genauer Quellenangabe belegt; nur für das anthropologische Paradoxon 
F 340 fehlt eine solche Vergleichsstelle, so daß in diesem einzigen Fall 
der Zweifel unerläßlich ist. 

Bedenken anderer Art hat W. A. Heidel, The Frame of the Ancient 
Greek Maps, New York 1937 (Amer. Geogr. Soc. Research Ser. nr 20), 
99f., gegen »many fragments« geäußert, die er einem späteren Schrift-
steller zuweisen möchte. Argumente werden aber nicht gegeben (s. 
jedoch Komm, zu F 287—289). 

Zu den aufgenommenen Fragmenten sollten noch die nicht seltenen 
Eudoxo in Plinius' Autorenverzeichnis zu den Büchern II, IV—VII, 
XVIII, XXX u. XXXI (dort Eudico — vgl. F 364 — Theophrasto 
Eudoxo — vgl. F 314) hinzugerechnet werden. Davon sind II, VI, VII, 
XVIII, XXX u. XXXI als Bücher abzuzählen, aus denen Fragmente 
mit Verfassernamen herrühren (F 146, 369, 340, 174, 342 u. 314). Die 
übrigen Bücher enthalten Geographie —• Β. IV: Griechenland, Ost-
und Mitteleuropa, Β. V: Afrika und östliche Mittelmeerküste bis zur 
Propontis — unter der dürren Form einer katalogartigen Chorographie 
mit wenigen Exkursen oder Zitaten. Unter diesen Umständen läßt sich 
das Eudoxische nicht sondern. 

Außer den Fragmenten mit Verfassernamen wurden auch mehrere 
aufgenommen, bei denen Eudoxos' Name nicht angeführt ist. Sie wer-
den durch Kleindruck kenntlich gemacht. Darunter sind F 330, 332, 
334, 348 u. 367 Paradoxa, deren Inhalt und Textfassung einem be-
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zeugten Fragment parallel laufen. Unter den vielen möglichen Paral-
lelstellen, in solcher Literatur besonders häufig, die Gisinger sehr sorg-
fältig gesammelt hat, wurden nur diejenigen genannt, die dem führen-
den Fragment ergänzend beitreten. Über die anderen namenlosen Frag-
mente, die sämtlich den Aigyptiaka angehören und aus Plutarchs De 
Iside et Osiride stammen, s. Komm, zu Buch II. 

F 272—276: Titel, Inhalt. 
Dank zahlreicher Fragmente (F 279, 281, 284a usw.) steht der 

Titel Γης Περίοδος fest. Eudoxos wird ihn wohl selber seinem Werk 
gegeben haben und ist somit u. W. der erste Geograph gewesen, der 
aus einer allgemeinen Bezeichnung zuerst der Erdkarten, dann der 
Erdbeschreibungen (hierüber H. Berger, Geschichte der wissenschaft-
lichen Erdkunde der Griechen2, Leipzig 1903, 249 und F. Gisinger, 
RE Supplbd. IV 522) einen Titel machte. Im Gegensatz zum Periplus, 
worüber letzthin R. Güngerich, Die Küstenbeschreibung in der grie-
chischen Literatur, Münster 1950 (Orbis Antiquus 4), betrachtet die 
Periodos das Land, nicht das Meer, als geographische Einheit; sie um-
faßt ferner die ganze bewohnte Erde. Nach F 276 setzt die Beschrei-
bung eine gezeichnete Erdkarte voraus, die jedoch offenbar nicht im 
Buch abgebildet war (F276b έυ ττίναξι; der namenlose Auszug resü-
miert offensichtlich die Quelle von F 276a, Artemidoros v. Ephesos). 
Auf dieser Karte beruht ζ. B. F 350, wo freilich das σχήμα — so Strabon 
zur Stelle — als ein εϊ Tis νοήσειεν, nicht als eine vorliegende Figur 
beschrieben wird. 

F 272 und entschiedener F 328 charakterisieren das Werk als ein 
literarisches. Die einzige hinreichende Stilprobe in direkter Rede, F 311, 
erlaubt, diesem Urteil zuzustimmen. Lehrreich auch F 344. Litera-
rische und nach Unterhaltung strebende Absicht verraten sonst einer-
seits die durch F 274 bezeugte Paradoxographie, so ernst sie auch ge-
meint war, anderseits die Buntscheckigkeit der Ethnographie, seit 
Hekataios ein Kennzeichen der Erdbeschreibungen, das Aristoteles 
in F 275 würdigt. Daß F 274 den Knidier nennt, nicht den Rhodier 
(anders F. Jacoby, FGrHist II C, 132), ergibt sich ziemlich zwingend 
aus dem Umstand, daß Tzetzes seinen Namen bei Antigonos las. 

F 276. Obwohl der Bericht über die Form der Ökumene — aus Erato-
sthenes : vgl. A. W. Heidel, The Frame ... 99 — anscheinend die ge-
malte Karte betrifft (F 276 b έυ πίυαξι τταραμήκεσι), ist eine Entlehnung 
aus dem Anfang der Periodos — so Gisinger a. O. 16 •—• denkbar. Daß 
die gemeinte Ökumene die Antökumene — F 288 — nicht einschließt, 
liegt auf der Hand. Ist sie aber zweimal länger als breit und ist die 
nächste Zone nach Süden — die verbrannte Zone — zweimal breiter 
als sie (Arstt. De inund. Nili p. 195, 26 Rose), dann bilden Ökumene 
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und nördliche Hälfte der verbrannten Zone bis zum Äquator hin zu-
sammen ein Quadrat. Diese Figur als solche wird das gewählte Ver-
hältnis 2:1 eher bestimmt haben als eine vermutliche Ahnung der 
weiten Ausdehnung der Erde nach Osten über den Indus hinaus (Gi-
singer a. O. 17). Man muß ja bedenken, daß die Erdkugelgeographie, 
d. h. die Übertragung des flachen Weltbilds auf die Erdkugel, erst mit 
Piaton anfängt (vgl. P. Friedländer, Piaton als Geophysiker und Geo-
graph, Piaton I3, Kap. XIV, Berlin 1964, 276ff.). In der Figur des Qua-
drats wird also das geometrische, runde Erdbild weiterleben, das über 
Herodot, II 21 f. und 32—34, bis auf Anaximandros zurückzuverfolgen 
ist (vgl. O. Gigon, Der Ursprung der griechischen Philosophie, Basel 
1945, 89 ff.) und erst von Demokrit aufgegeben wurde. Dieses Bild 
wird auch durch die ebenfalls archaische Vorstellung der halbierenden 
Linie Nil—Tanais, deren Ursprung Eudoxos auf den Äquator setzte 
(vgl. Γ 288 mit Komm.), und die allem Anschein nach gleichmäßige 
Verteilung der sechs ersten Bücher der Periodos zwischen östlicher und 
westlicher Hälfte (Buch I—III für Asien, Buch IV—VI für Europa) 
fortgesetzt. Zum Verhältnis 2:1 vgl. Arstt. Meteor. II 362b 21 (»mehr 
als 5: 3«) und F 340 mit Komm.; dazu P. Friedländer a. 0. 

Komposition 

Da für Buch I Beschreibungen der asiatischen Küste und ihres 
Hinterlands vom Tanais ab — F 277 — bis nach Askalon — F 285 — 
20 km nördlich von Gaza bezeugt werden, wird es den westlichen Teil 
Asiens, Kleinasien — F 279—283 — und kleinasiatische Küste (s. 
Komm, zu F 337) Inbegriffen, enthalten haben. Buch II war Ägypten, 
wahrscheinlich auch Äthiopien — F 287 — gewidmet. Von Buch III 
wird kein Fragment mit Buchangabe zitiert. Gisinger, der dem ersten 
Buch der Reihe nach Indien, Persien, Hyrkanien, Kaukasus, Tanais, 
Armenien, Pontus und Syrien zuteilt, weist dem dritten Kleinasien zu. 
Diese Einordnung ergibt aber keine mögliche Periodos. Es ist also eher 
denkbar, daß Buch III Arabien, Indien, Persien und Mesopotamien 
enthalten hat. Ob das Kaspische Meer — F 344 — als geschlossenes 
Meer im skythischen Hinterland zu Buch I oder als offener Meerbusen 
mit Indien (s. F 340) zu Buch III gehörte, ist nicht zu entscheiden. Die 
vorgeschlagene Gruppierung der unbestimmten Fragmente rechnet mit 
einer Zuweisung von F 329—339 zu Buch I und von F 340—343 zu 
Buch III ; F 344 bleibt unbestimmbar. 

Für Buch IV sind Beschreibungen der europäischen Ostküste, ver-
mutlich von Skythien — F 303 mit Textverbesserung — an bis zur 
Chalkidischen Halbinsel — F 310 —·, bezeugt. Die Richtung der Peri-
hegese in diesem Buch wird durch F 305 als symmetrisch zu derjenigen 
in Buch I erwiesen. Für Buch V fehlt jede sichere Angabe. Für Buch VI 
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sind Fragmente von Peloponnesos — Γ 311—318 —, von Mittel 
F 319 — und Süditalien — F 320—321 —, schließlich von Libyen — 
F 322 — vorhanden. Demnach wird Buch V ausschließlich Griechen-
land ohne Peloponnesos, und zwar wie Ephoros (FGrHist 70 F 143) 
mit Epirus anfangend (F 350), enthalten haben. Ist diese Vermutung 
richtig, dann gehörte Mazedonien noch zu Buch IV. Der Sinn der Be-
schreibung in Buch VI ist nicht sicher zu bestimmen; wenn aber die 
Periodos im Rahmen eines Buches ohne große Unterbrechung laufen 
mußte, so wurde Peloponnesos von Osten nach Westen beschrieben, 
dann ähnlich die italische Halbinsel, ferner die ligystische Küste — 
F 359 — und Iberien, schließlich Libyen in westöstlicher Richtung — 
F 323 —. Diese Bucheinteilung verbindet Libyen mit Europa, wodurch 
die halbierende Wirkung der Linie Tanais—Nil besonders deutlich her-
vortritt. Da Hekataios Libyen zu Asien rechnete, ist Eudoxos viel-
leicht der erste Geograph gewesen, der diese Verteilung einführte, 
wohl in engem Zusammenhang mit dem rechteckigen Bild der Oiku-
mene, die dadurch in zwei Quadrate geteilt wurde. Vgl. Anon. Geogr. 
expos. 2 (Geogr. gr. min. II 495) Ol μέντοι παλαιοί την τε Λιβύην καΐ 
τήν Ευρώπη ν, ώσπερ μίαν ούσαν, συναμφοτέρας έκάλουν ένΐ καΐ μόνω τ φ 
της Ευρώπης ονόματι (andere Zeugnisse von Sail. Bell. Jug. 17 an bei Η. 
Berger, Die geographischen Fragmente des Eratosthenes, Leipzig 1880, 
163). Dementsprechend sind die unbestimmten Fragmente wie folgt 
zuzuweisen: F 346—349 zu Buch IV, F 350—356 zu Buch V, F 357— 
360 zu Buch VI. Im wesentlichen ist die von Gisinger angenommene 
Gruppierung die gleiche. 

Für Buch VII werden nur Inseln zitiert, woraus Gisinger a. O. 110 
den richtigen Schluß gezogen hat, daß es nur die Inseln enthielt. Die 
Anordnung derselben bleibt unbestimmt, wird aber der allgemeinen 
ostwestlichen Richtung des ganzen Werks gefolgt sein. Ob F 369 zum 
Inselbuch oder zur Beschreibung Indiens gehörte und wie F370 
τετάρτω zu verbessern ist, bleibt unentschieden. Ebenso unbestimmt 
ist die geographische Zugehörigkeit der halbmythischen Anekdoten 
F 371 und 372. Zu F 373 s. Komm. 

Fragmente 

Da Gisingers Dissertation der Quellenuntersuchung, der Sammlung 
der Parallelstellen, der Identifizierung der Ortsnamen und der Wertung 
der Beschreibungen in bezug auf ihre Zuverlässigkeit gewidmet ist, 
durfte sich der vorliegende Kommentar hauptsächlich auf das Gedank-
liche und das Methodologische beschränken. Zum Sachlichen genügt 
fast überall ein Hinweis auf Gisingers Ergebnisse. Nur in einem Punkt 
wird hier eine grundsätzlich verschiedene Ansicht vertreten, näm-
lich, daß Eudoxos' Hauptquelle in den meisten Fällen nicht Herodot, 
Lasscrre, Eudoxos 16 
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sondern Hekataios war; vgl. ζ. Β. Γ 277, 278, 344 usw. Bei mehreren 
Fragmenten, wie F 356, 368 u. a., bleibt allerdings die Entscheidung 
fraglich. 

Der Bequemlichkeit halber werden die Fragmente unbestimmter 
Bücher zusammen mit den anderen Fragmenten in der angenommenen 
geographischen Reihenfolge behandelt. Die anonymen Ägyptiaka wur-
den als unzweifelhaft zum zweiten Buch gehörige Fragmente bedenken-
los diesem Buch zugewiesen; dabei bleibt natürlich die Frage, ob sie 
überhaupt auf Eudoxos zurückzuführen sind, bestehen. 

Buch I 

F 277—278: Skythien, Massagetenland (Gisinger a. O. 26f.). Da 
beide Fragmente demselben Buch angehörten, wird das Massageten-
land als ύττεράνω-Land (vgl. F 323) der Tanaisländer betrachtet worden 
sein. Darin ist Eudoxos Hekataios, nicht Herodot gefolgt: vgl. Hdt. I 
201 είσΐ δέ οίτινες καΐ Σκυθικού λέγουσι τοϋτο τό ?Θνος είναι. Auch von 
Hekataios wird er die sonst nur vom Ps. Skylax, Peripl. 68 (Συρμάται 
έθνος· και ποταμός Τάναϊς· ορίζει Άσίαν και Εύρώπην), genannten Syr-
maten gekannt haben. Die falsche Vorstellung eines Zusammenhangs 
zwischen Tanais (Donbecken) und Massageten (Taschkent) teilte im-
•plicite noch Aristoteles, Meteor.I, 350a 23ff., indem er als Oberlauf 
des Tanais den Araxes ansah, diesen aber mit dem Oxos und dem 
Iaxartes (Amu- und Syr-Darja), zwischen welchen die Massageten 
stricto sensu wohnten, verwechselte. Nach dieser Ansicht, welcher das 
Diaphragma des Hekataios zugrunde liegt (vgl. F. Schachermeyer, 
Alexander der Große, Wien 1949, 326f.), müßte man alle vom Hindu-
kusch nordwärts strömenden Gewässer zum Tanaisbecken rechnen. 
Gab aber Eudoxos dem Tanais wie dem Nil einen geraden Lauf von 
Norden nach Süden, was seine Teilung der Ökumene voraussetzt, so 
konnte er sich die Massageten, ohne auf Hekataios' Beschreibung ver-
zichten zu müssen, als an einem fernen südöstlichen Zufluß des Tanais 
ansässig vorstellen. 

Hekataios wird ferner auch direkte Quelle für die Notiz über die 
Weibergemeinschaft der Massageten gewesen sein, nicht Herodot I 
216, der seinerseits von Hekataios abhängt (anders Gisinger); andere 
Massagetensitten aus derselben Perihegese sind uns durch die Dialexeis 
VS II 408, 19ff. bekannt. In F 278a gehört "Ελληνες dem pyrrhoni-
schen Vermittler, wie aus der Umgebung hervorgeht (vgl. auch F278b): 
die Übereinstimmung mit dem führenden Motiv der Dialexeis ist nur 
Zufall. Zum politischen Thema κοινωνία γυναικών s. Η. C. Baldry, 
Journ. of Hell. Studies 79, 1959, 9. 

F 279—280: Armenien (Gisinger a. O. 28). Der Auszug ist beispiel-
haft für die vermutlich durchschnittliche Länge der Notizen über Ein-
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zelheiten und für ihren Anschluß an die Hauptnotiz. Aber auch die 
Hauptnotiz läßt sich an Hand dieses Beispiels als eine sehr kurze 
schätzen, denn über die Armenier konnte anscheinend nicht viel mehr 
gesagt werden als was die Periode vor δέ umfaßte: Ortsbestimmung 
('Αρμένιοι δέ wird ein 'Αρμενία voraussetzen), vielleicht Nennung einer 
Stadt. Über phrygische Herkunft der Armenier berichtet schon He-
rodot. VII 73. 

F 281—283: südöstliche Pontosküste (Gisinger a. O. 29—31). Der 
Ps. Skylax, Peripl. 86—88, nennt nacheinander Μοσσύνοικοι, Τιβα-
ρηνοί und Χάλυβες; demnach dürfte in Γ283 και Χαβαρηνοί als ein 
zweiter Name der Τιβαρηνοί gedeutet werden. Jedoch erlaubt der 
Wortlaut auch, an einen zweiten Stamm zu denken, wie es Gisinger 
m. E. richtig tut. In diesem Fall weist γάρ wahrscheinlich auf eine 
Äußerung über die Verwandtschaft beider Stämme hin. Gisinger ver-
weist nach Tomaschek, R E s. v. Chabarenoi, auf die am Kyros in 
Armenien wohnenden 'ύύβαρηνοί. In bezug auf den Gang der Beschrei-
bung fällt auf, daß das nur beiläufig und ohne geographische Verbin-
dung erwähnte Volk mit der zusammengehörigen Notiz — Quellenbe-
nützung liegt auf der Hand! •—• angeführt wurde. ΕΰωχοΟσι aktiv ist 
selten: vgl. Andoc. fr. 1. 

F 329—335: südwestliche Pontosküste (Gisinger a. O. 67—71 in 
umgekehrter Richtung). Die Übereinstimmung der Paradoxa mit der 
Wirklichkeit, die für Eudoxos' Ernst spricht, hat Gisinger an Hand 
spezieller Literatur treffend bewiesen: für F 329 verweist er auf die 
sog. Schlammgräber, für F 330 auf die Smaragdeidechse oder den bi-
thynischen Scheltopusik (vgl. auch Hdt. II 69), für F 331 auf die späte 
Schneeschmelze des Olympos, für F 332 auf moderne Reisebeschrei-
bungen, die über lebendige, im Schlamm des Askaniasees verkrochene 
Fische noch im XVIII. Jahrhundert zu berichten wissen. Daß aber 
neben dem wissenschaftlichen Interesse die Freude am Paradoxen eine 
nicht unbeträchtliche Rolle spielte, geht nicht nur aus dem in F 333 
nachweisbaren reichen Stil hervor, sondern auch daraus, daß, nach 
dem Wortlaut bei Theophrast in F 330 zu urteilen, Eudoxos nicht ein-
mal an die beschriebenen Phänomene theoretische Betrachtungen 
knüpfte. In F 333 scheint sogar τταρατΓλήσιόν τι τω Νείλω die einzige Hin-
deutung auf die physische Aporie gewesen zu sein, obwohl sie von 
Oinopides von Chios —• hier Eudoxos' Gewährsmann—im Zusammen-
hang mit dem Problem der Nilschwelle behandelt worden war (vgl. zu 
VS 41 A 11 Arstt. De inund. Nili p. 196 Rose). Empirische Zurück-
haltung schimmert in solchem Verhalten weniger durch als ionische 
ίοτορίη. In dieser Hinsicht ist auch hervorzuheben, daß die ungenauen 
Ortsbestimmungen F 329 έν Παφλαγονία und F 335 περί την Άσκανίαν 
λίμνην deutlich spürbar machen, wie Eudoxos' Interesse mehr vom 
Paradoxon angeregt wird als von rein geographischen Problemen. In 

16· 
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diesen wie in zahlreichen anderen Notizen hat er den geographischen 
Ort nur um des θαυμάσιον willen erwähnt. 

F 336: Troas (Gisinger a. O. 65f.). Wie der Vergleich mit Strab. VII 
Fr. 58 lehrt, steht die Begrenzung der Troas mit der des Hellespontos 
in engstem Verhältnis. Mit Priapos und Artake wird demnach Eudoxos 
nicht so sehr die Ausdehnung der Troas gegen Osten haben bestimmen 
wollen wie den Anfang des Hellespontos: nur in dieser Beziehung ist 
die Erwähnung von Artake als Anfang der Troas zu rechtfertigen. 
Wenn ferner diese Grenze Anfang, nicht Ende der Troas war, dann 
ist die Beschreibung von Osten nach Westen vor sich gegangen, nicht 
umgekehrt. Diese von Gisinger übersehene Tatsache begünstigt die 
Annahme, die kleinasiatische Küste sei in Buch I beschrieben worden. 

Γ 337—338: Phrygien (Gisinger a. O. 60—63). Zur unbestimmten 
Lokalisierung mpl Φρνγίαν in F 337 als Merkmal des paradoxographi-
schen Einschiebsels vgl. Komm, zu F 329—335. Für die von Jacoby, 
FGrHist II C, 132, bestrittene Zuschreibung von F 338 an den Knidier 
spricht die unleugbare Wahrheit des Berichtes insofern, als sie Vor-
aussetzung für dessen wissenschaftlichen Charakter ist. Eudoxos' In-
teresse so gut für Religionsgeschichte wie für Geologie ist sonst reich-
lich bezeugt. Gegen die Zuschreibung hat Jacoby nur die Benützung 
des Paradoxons einerseits durch den Autor der pseudo-aristotelischen 
Mirabilia, der für ein anderes Exzerpt erwiesenermaßen vom Rhodier 
abhängt ( = F 2 ap. Apoll. Hist. mir. Εΰδοξος ό 'Ρόδιος ττερί τήν Κελτι-
κή ν είναι κτλ.; vgl. jedoch das Zitat in unserem F 334), anderseits durch 
den problematischen οατίστων-Sammler Agatharchides von Samos gel-
tend gemacht. 

F 339: Karien (Gisinger a. O. 59f.). Das Fragment setzt eine außer-
gewöhnlich entwickelte Notiz über Knidos voraus, obwohl die Nennung 
historisch bedeutender Figuren auch für andere Städte bezeugt ist (F 
307, 324—325), denn die Erwähnung des Arztes Eudoxos hängt wahr-
scheinlich mit einem Preis der knidischen Ärzteschule zusammen. Daß 
damit Eudoxos, wie später Strabon X 4,10 seine eigene Familie loben 
wollte, ist auch denkbar. Die knapp charakterisierte Diätetik erlaubt 
kaum einen Einblick in die knidische Medizin und berührt in nichts 
ihre Schriftstellerei, soweit erhalten (s. L. Edelstein, Περί άέρων und 
die Sammlung der Hippokratischen Schriften, Berlin 1931, 154ff.). 
Sie erinnert aber an die paidotribische Medizin des Herodikos von Se-
lymbria, des Schülers des Schulbegründers Euryphon, wie sie uns bei 
Piaton, Resp. I I I 406 AB, und Aristoteles, Rhet. I 1361b 5, entgegen-
tritt. Das Trainieren der αισθήσεις ist allerdings demgegenüber eine 
Neuerung und wird auch als solche mit άλλα καί hervorgehoben; [Hip-
pocr.] Περί διαίτης I I 61 empfiehlt dasselbe und fügt die μερίμνη hin-
zu. Παραγγέλλων ist Terminus technicus. 
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Γ 284: Phönizien (Gisinger a. Ο. 31—33). Mit Φοίνικες meint Eu-
doxos hier die Tyrer. Da das Sprichwort erst aus der Μέση oder der Νέα 
bekannt war, wie die lexikographische Quelle — Pamphilos — bezeugt, 
mag der Komödiendichter Eudoxos oder Eudoxos' Gewährsmann be-
nützt haben. Der von diesem Dichter erstrebte und vom Lexikogra-
phen wenig anders hervorgehobene Gegensatz zwischen der Schwäche 
der Wachtel und der Kraft des Herakles — man beachte die Wortstel-
lung im Vers! — war dem Eudoxos vielleicht noch fremd. Die Gleich-
setzung des griechischen Herakles mit dem tyrischen Gott Melqart 
war von griechischer Seite schon vor Herodot — II 44 ττυνθανόμενος 
αυτόθι είναι Ιρόν Ήρακλέος άγιο ν — üblich; auch die Verbindung mit 
Asteria, worüber Cie. Nat. deor. III 16, 42 (in priscis Graecorum lit-
teris), wird Eudoxos aus der griechischen Überlieferung gekannt haben. 
Gleichsetzung letzterer mit Astarte und enge Beziehung ihres anderen 
Namens Ortygia mit den tyrischen Wachteln nimmt Gisinger noch an. 
In Tyros wird der Herakleskult schon für das IV. Jahrhundert be-
zeugt (G. F. Hill, Catalogue of the Greek Coins of Phoenicia, London 
1910, 229f.), ebenso im tyrischen Karthago Iolaos als Gottesname in 
einer Vertragsformel des Jahres 215 (Polyb. VII 9, 1). Typhon als 
Gottesfeind ist den Phöniziern so gut wie den Griechen bekannt (s. 
Roscher's Lexikon d. Myth. V 1445). Unter diesen Umständen kann 
Eudoxos — oder dessen Gewährsmann — die Legende, die als Aition 
eines Opferbrauches nicht phönizischen Ursprungs sein muß, ebenso-
wohl von griechischer wie von phönizischer Seite gekannt haben. Ihm 
ging es nämlich sichtbar um das Ätiologische — F284a θύειντφ Ήρα-
κλεΐ opTuyas δια τό κτλ. —, etwa in einer breiteren Schilderung der 
tyrischen Kultgebräuche, nicht, wie Gisinger glaubte, um Auferste-
hungsgedanken. Freude an der Erzählung ist außerdem unverkennbar. 

Γ 285: Syrien (Gisinger a. O. 34f.). ΦασΙ mag auf Xanthos von Ly-
dien verweisen, der vielleicht der ganzen Notiz zugrunde liegt. Nach 
der kurzen Beschreibung der Stadt erwartet man etwa ή δέ χώρα 
und in der Beschreibung des Landes hauptsächlich die Erwähnung 
der berühmten Zwiebeläcker. Vgl. Strab. XVI 2, 29. 

Buch I I : Ägypten 

F 286 (Gisinger a. O. 40f.). Außer den von Herodot, II 149, und 
anderen erwähnten Pyramiden hat es anscheinend nie eine Insel im 
Moirissee gegeben, wohl aber eine Halbinsel, auf welcher Krokodilo-
polis lag (vgl. St. Byz. Κροκοδείλων ττόλις έυ τη λίμνη iv Αίγύτττω). Die 
Möglichkeit, die inschriftlich bekannte örtlichkeit Süden aus dem 
gleichen Gau mit der nur von Eudoxos genannten Asdynis gleichzu-
setzen, erörtert Gisinger, der ferner die Unmöglichkeit einer Deutung 
von κάτελαμβάνοντο unterstreicht. Sicher ist nur, daß diese Insel und 
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ihre Einwohner nur beiläufig, nicht in zusammenhängender Choro-
graphie genannt wurden. Das Fragment ist sonst mit Γ 300 das einzige, 
das die Beschreibung Ägyptens für Buch II bezeugt. Es ist auch das 
einzige, von dem nicht bewiesen werden kann, daß es aus einem prie-
sterlichen Bericht herrührt; das Imperfektum κατελαμβάνουτο läßt aber 
eine Erzählung vermuten und macht einen mythologischen Zusammen-
hang möglich. Man dürfte dabei an die "Αβατου-Insel des Osirismy-
thos denken, worüber Call. Fr. 811 Pf. (aus Eudoxos ?) in palude iuxta 
Memphim. Andere ägyptische Ortsnamen bei Stephanos von Byzanz, 
wie "Αθλιβίξ und Κρώις, schrieb einst A. von Gutschmid, Kl. Schriften I, 
Leipzig 1889, 212f., Eudoxos zu, weil ihre Schreibung eine persönliche 
Vertrautheit mit der ägyptischen Sprache verrät: Hekataios schreibt 
Άθαράμβης und Κρώς, Artemidoros "ΑΘριβις. Dieses Kriterium ergibt 
aber nur wenig Gewißheit in der Aussonderung eventueller Fragmente. 

F 287—289: Nilschwelle (Gisinger a. 0.37—40). Mit der Nennung der 
Memphitischen »Philosophen« in Γ 289 — in Memphis war das maß-
gebende Nilometrion (Strab. XVII 1, 48) — hängt vielleicht Τ 7 § 87 
zusammen. Die Abhängigkeit der eudoxischen Lösung des altbekannten 
Problems von den ägyptischen Priestern hat W. Capelle, Die Nil-
schwelle, N. Jahrbb. f. d. kl. Altertum 33, 1914, 317ff., auf das Zeug-
nis über die sommerlichen Regengüsse in Äthiopien beschränken wol-
len; F 296, wenn eudoxisch, erweitert sie jedoch wesentlich. Möglich 
ist auch, daß Eudoxos seine Lösung mit den Priestern besprach, was 
sich allerdings besser mit der Quellenangabe in F 287—289 verträgt 
als eine scharfe Sonderung der ägyptischen Überlieferung. Es besteht 
jedenfalls ein Widerspruch zwischen F 287, wo die Priester Äthiopien 
angegeben haben sollen, und F 288, wo sich έξ ών auf das Land der 
Antöken bezieht (vgl. F 289, dessen Zuweisung an Eudoxos auf diesem 
Zeugnis beruht). Für W.A.Heidel, The Frame ... (s. oben S. 238) 
100ff., wäre die Erwähnung der Priester Schwindel; die vage Bestim-
mung »unter der Winter- bzw. Sommerwende« würde außerdem Un-
echtheit verraten, weshalb F 287—288 der ptolemäischen Zeit zuge-
wiesen werden müßten. So noch J. O. Thomson, History of Ancient 
Geography, Cambridge 1948, 117f. 

Die von Eudoxos vorgelegte Erklärung wiederholt nicht, wie über-
all zu lesen ist (zuletzt A. Rehm, RE s. v. Nilschwelle, Sp. 585f.), die 
Lösung des früheren Nikagoras von Kypros ap. Schol. Ap. Rhod. IV 
269—271 coro των άντοίκων αυτόν ρεϊν (άντίττους zum erstenmal bei 
Piaton, Tim. 63 A) und ap. Arstt. De inund. Nili, p. 195 Rose, ipsurn 
fluere amplius estate eo quod fontes habeat ex terra ad illam partem, in 
qua hyems est quando fuerit apud nos estas. Denn für Eudoxos wird die 
Nilschwelle nicht von winterlichen Niederschlägen der südlichen Hemi-
sphäre verursacht, die man sich mit Nikagoras denjenigen der nörd-
lichen ähnlich vorstellen müßte, sondern von heftigen Regengüssen 
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(F 287), die von der άντπτερίστασις τών ωρών in Äthiopien — die Orts-
angabe mußte A. Rehm verwerfen — bewirkt werden. Diese άντιττερί-
στασις beschreibt nun Aristoteles kurz in der Physik, 267 a 16, (man 
beachte ή ν λέγουσί τίνες άντιπερίστασιν) und breiter in der Meteorologie, 
I 347b 6 u. 348b 2ff., mit mehreren geographischen Beispielen, unter 
denen Γ 287 Anh. zweifellos auf Eudoxos zurückgeht: eine Rückwir-
kung der einhüllenden warmen Luft auf die eingehüllte kalte, wodurch 
sich die kalte zusammenzieht und in Regen verwandelt. Dieses Phä-
nomen ist schon Piaton, Tim. 59 A, als Ursache des Gefrierens bekannt 
(vgl. auch ebda. 79 B), aber ohne Namen. Mit περίστασις άέρος ψυχρού 
bezeichnet Epikur, Ad Pythocl. S. 50 Usener, vermutlich nach Demo-
krit über Theophrast, den konzentrischen Luftdruck: demnach könnte 
auch άντιπερίστασίζ auf Demokrit zurückgehen. ΤΤερίστασις tritt 
uns sonst in Eudoxos' Episemasien entgegen, ζ. B. in Γ 196, aber in 
anderer (abgeblaßter ?) Bedeutung. S. Nachtrag S. 270. 

Nach F 287 und 288 soll Eudoxos seine Erklärung der Nilschwelle 
von den ägyptischen Priestern erhalten haben; so auch F 289, wo zwar 
von άντιπερίστασις keine Rede ist. Es ist aber schwer glaublich, daß 
sie von den άυτοικοι und folglich vom Gegensatz der Jahreszeiten 
wußten. Auf ihr Zeugnis wird sich Eudoxos nur insofern gestützt haben, 
als sie die Regengüsse als aus der Mischung kalter und warmer Luft 
entstanden erklärten und in Äthiopien lokalisierten (vgl. F 296 § 39 
Asomythos und Komm. z. St.). In der Tat beschreibt Heliodor, Aethiop. 
II 28, aus den » heiligen Büchern« schöpfend, eine Art άνππερίστασις 
als Ursache der Nilschwelle (zitiert im Komm, zu F 296). Die Beschrei-
bung mag letzten Endes über Eudoxos auf die Priester zurückgehen. 
Jedenfalls steht sie vereinzelt da und weicht sehr bezeichnend nur 
darin von Eudoxos ab, daß die kalte Luft von Norden her kommend 
gedacht ist, so daß der von der heißen Luft der verbrannten Zone 
verursachte Niederschlag am nördlichen Rand derselben stattfindet, 
d. h. in Äthiopien. In der eudoxischen Erklärung dagegen, wie sie in 
F 287—288 wiedergegeben wird, geschieht der Niederschlag in der 
Mitte oder am südlichen Ende der verbrannten Zone, dort wo die 
winterlichen Winde der άντοικοι-Zone an die heiße Luft der nördlichen 
Hemisphäre stoßen. Diese Äquatorgegend durfte ohne weiteres zu 
Äthiopien gerechnet werden. Trifft diese Deutung zu, dann sind die 
fehlerhaften Berichte F 288 und 289 auf eine Quelle zurückzuführen, 
in welcher ununterschieden die ganze Theorie den Ägyptern zugeschrie-
ben worden war. Daß F 289 nicht auf Nikagoras zurückgeht, beweist 
der Umstand, daß ihm das Argument der Überversüßung in § 4, wie 
aus Aristoteles hervorgeht, nicht bekannt war: plane autem hic deter-
minat: videtur enim nichil negociatus esse. 

Fassen wir nun zusammen: das Neue in der eudoxischen Lösung ist 
erstens gegenüber Nikagoras die »ägyptische« Erfindung der άντιπερί-
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στασις, von Proclus In Plat. Tim. I 120 Diehl auch άέρων κρασίξ 
genannt, zweitens gegenüber den Ägyptern die Annahme der αντοικοι-
Zone. Die Widerlegung der ägyptischen Theorie in F 289 § 3 (Gewährs-
mann Agatharchides) zeigt jedoch gut, wie Eudoxos auf der gleichen 
Voraussetzung wie die Ägypter aufbaut, nämlich daß der Niederschlag 
durch den Stoß der kalten Winde an die gebrannte Zone verursacht 
werden sollte. Die gewöhnliche Meinung, der eudoxische Nil habe seine 
Quellen irgendwo im Süden der ocvroiKoi-Zone, ist deshalb unhaltbar, 
und die darauf fußende Entscheidung der Priorität zwischen Eudoxos 
und Nikagoras bei J. Partsch, Abhandl. d. sächs. Akad. d. Wiss., phil.-
hist. Kl. 1909, 562ff., wird hinfällig. Eine Neuerung scheint ferner das 
Argument der Überversüßung des Nilwassers in F 289 § 4 zu sein, ob-
gleich eine ungefähre Parallele im verdächtigen Demokritfragment 
VS II 108, 4 ff. (aus Dikaiarchos? vgl. Fr. 113 Wehrli) zu zitieren ist. 
Zur Frage des echt Ägyptischen in der » ägyptischen« Theorie s. noch 
Komm, zu F 296. 

F 290—299: Isis und Osiris (Gisinger a. O. 47—58). Die versuchte 
Zurückführung der plutarchischen Erzählung des Osirismythos auf 
Eudoxos kann trotz O. Gruppe, Die griechischen Culte und Mythen 
in ihren Beziehungen zu den orientalischen Religionen I, Leipzig 1877, 
440ff., weder durch F 284, 291, 293 und 297—299 gesichert werden, da 
diese Fragmente nur Einzelheiten belegen, noch durch ihre echt ägyp-
tische Prägung, die Gisinger durch den Gegensatz zu Diodor I 13 ff. 
(aus Hekataios von Abdera nach E. Schwartz, Rh. Mus. 40, 1885, 
223—262 und RE s. v. Diodoros, wogegen W. Spoerri, Späth ellenisti-
sche Berichte über Welt, Kultur und Götter, Schweiz. Beitr. z. Alter-
tumswiss. 9,Basel 1959, 164ff.) ans Licht gebracht hat, da eine jüngere 
Quelle wie Manethos Heiliges Buch auch in Betracht käme. Auch mit 
dem Verweis auf Wendungen wie οί Ιερείς λέγουσι (vgl. F 288 u. 294) 
und μυθολογοΰσι (vgl. F 299 und Plut. De Isid. 33 ap. Gisinger a. O. 
55) ist nichts anzufangen, da sie für Aigyptiaka bei allen Schriftstellern 
geläufig sind (vgl. FGrHist 665 passim). Daß endlich F 291, 293 und 
297—300 aus dem gleichen Werk herrühren wie F 290, 292 und 294— 
296, spricht nicht weniger gegen als für den eudoxischen Ursprung der 
zweiten Reihe: ein Kompilator wie Plutarch mag ebensogut mit Stolz 
seltene Zitate ausdrücklich als solche anführen und daneben durchweg 
einen abgedroschenen Autor benützen, wie seine einzige Quelle — in 
diesem Falle Eudoxos — nur an wenigen Stellen nennen und zwar dort, 
wo er die Verantwortung für das Überlieferte nicht übernehmen wollte. 

Da sich Gisingers Rekonstruktion auf diese Kriterien und besonders 
auf die durch Vergleich der plutarchischen Erzählung mit der »heka-
täisch«-diodoreischen gewonnene Sonderung der echt ägyptischen Ele-
mente stützt, haftet ihr die ihren Voraussetzungen angeborene 
Schwäche an. Ihre Ergebnisse verdienen nichtsdestoweniger eine rasche 
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Übersicht, zumal da sie sich für den erzählenden Teil des Berichtes 
über den Osirismythos mit unserer auf anderen Voraussetzungen auf-
gebauten Rekonstruktion fast genau decken. 

Von der eigentlichen Erzählung in Kap. 12—19 ( = 290 u. 292) ent-
fernt Gisinger als nicht eudoxisch ungefähr alle auch von uns einge-
klammerten oder nicht aufgenommenen Sätze. Die meisten unter ihnen 
werden durch die Eingangswörter έυιοι δέ φασι (oder ähnlich) als Ein-
schiebsel gekennzeichnet, deren mehrere »hekatäisch« Idingen sollen, 
weil sich Parallelstellen bei Diodor aufweisen lassen. Aus den anderen 
Kapiteln 1—11 und 20—80, welche sämtlich Notizen über den Osiris-
mythos enthalten, glaubt Gisinger folgende Partien als eudoxisch ex-
zerpieren zu dürfen: 

aus Kap. 1—5 nichts (über Abneigung der Ägypter gegen Salz vgl. 
Diod. I 89, 4); 

aus Kap. 6 unser F300; aus den folgenden Kapiteln die Notizen 
über die Abneigung der Ägypter und besonders der Priester gegen 
Fische (Kap. 7) und an gewissen Tagen gegen Zwiebeln (Kap. 8), über 
Schweineopfer (Kap. 8), über die Athenastatue in Sais (Kap. 9), über 
verwandte ägyptische und pythagoreische Anschauungen (Kap. 10); 

aus Kap. 21 die astronomischen Deutungen Isis—Hundstern und 
Typhon—Bär; 

aus Kap. 22 ungefähr alles, besonders die Angaben über die Eigen-
schaften einzelner Götter und Dämonen; 

aus Kap. 30 ungefähr alles, wie das von uns unter F 293 wiederge-
gebene Zitat zeigen sollte; 

aus Kap. 31 alles mit Ausnahme des Exzerptes aus Kastor; 
aus Kap. 32—75 nur die mit μυθολογούσι eingeführte Notiz über 

die schwarze Farbe des Osiris und die Bemerkungen über Mnevis, über 
das schwarze Ägypten (Kap. 33), über die Fahrzeuge des Sonnen- und 
Mondgottes (Kap. 34), über Sirius als Isisstern (Kap. 38 Anfang), über 
die Gleichstellung des Nils mit Osiris (Kap. 39 διό μηνός Άθύρ — καΐ 
κοσμοΰσιν = F 296 Mitte), über das gegenseitige Verhältnis zwischen 
Mond- und Nilphasen, über die Beziehungen des Apis zum Mond (Kap. 
43), über dem Typhon geweihte Tiere, über die Beziehungen von Nil-
pferd und Krokodil zum Osirismythos (Kap. 50), schließlich über Be-
ziehungen zwischen dem Krokodil und der Zahl 60 (Kap. 75). 

Ein anderer Versuch, die meisten pythagoreischen Abschnitte wie 
F 293 auf Eudoxos zurückzuführen, wurde von L. Parmentier nur 
skizzenhaft gewagt in Recherches sur le traitd d'Isis et d'Osiris de 
Plutarque, Mim. de l'Acad. roy. de Belgique, sdr. II, 11 fasc. 1 (Bru-
xelles 1913), 60f. 

Die von uns vorgeschlagene Exzerptenauswahl schlägt einen noch 
anderen Weg ein, indem sie unter allem Vorbehalt von der »ägypti-
schen« Deutung des Osirismythos als Verbildlichung der Nilschwelle 
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ausgeht (F 294—296), die die eudoxische an wichtigen Punkten be-
rührt, obwohl sie von Gisinger a. O. 55 oberflächlich als eine stoische 
bezeichnet wurde. Dabei bleibt natürlich manches unsicher; selbst der 
Leitgedanke führt nicht über das bescheidene Niveau des Wahrschein-
lichen. 

F 290—292 (die eingeklammerten Sätze im gr. Text sind als nicht 
eudoxisch zu betrachten) zerfallen in acht Episoden, deren jede auf 
eine Ätiologie schüeßt, die dritte sogar auf drei. Das ätiologische Motiv, 
das in F 284 unverkennbar ist, mag für Eudoxos charakteristisch sein, 
ist aber auch bei seinen Gewährsmännern denkbar, da sie Priester ge-
wesen sein sollen. Der Reihe nach sind es folgende: 

F 290 § 12: Mythos der fünf Geburten als Ursache der fünf Schalt-
tage des ägyptischen Kalenderjahres. Die Ungenauigkeit der Rech-
nung (360: 70 = 51/7 Tage) hat Scaliger durch Konjektur verbessern 
wollen, Parthey a. O. 191 aber durch Annäherung an die 51/4 Tage 
des astronomischen Kalenders gerechtfertigt (vgl. Komm, zur Octa-
eteris F 187). 

F 290 § 13: Mord des Osiris als Ursache der Verfluchung der Tani-
tischen Nilmündung, mit Hinweis auf den Anfang des Isisfestes (24. De-
zember: vgl. Octaeteris F 214 mit Komm, über die großen Isien). 

F 290 §14: Trauer der Isis als Ursache erstens des Stadtnamens 
Kopto, zweitens der Kindermantik, drittens des Anubiskultes (vgl. 
Komm, zur Octaeteris F 173). 

F 290 §§ 15—17: Fahrt der Isis als Ursache der Verehrung des Ma-
neros, beiläufig auch Ätiologie des byblischen Isiskultes. 

F 290 § 18 u. F 291: Aufsuchen der zerstreuten Körperteile als Ur-
sache der zahlreichen Osirisgräber; beiläufig auch Ätiologie des Ge-
brauchs von Booten aus Papyrus. 

F 292 § 18: Ätiologie des Phalloskultes. 
F 292 § 19: Horosmythos und Götterkampf, vermutlich als Ursache 

der Vorstellung von der kuhköpfigen Isis (Plutarch bekennt, er habe 
die Quelle gekürzt). Die Ätiologie des Thoeriskultes darf entfernt wer-
den, da diese Gottheit in F 294—296 nicht aufgenommen wurde. 

F 292 § 19 (Ende, von Τήυ δ' Ίσιν ab): Geburt des Harpokrates, 
wahrscheinlich als Ursache seiner Gebrechlichkeit (Bericht stark ver-
kürzt). 

Neben der Wichtigkeit dieser Erzählung als des besten literarischen 
Zeugnisses über ägyptische Mythologie sind zwei Hauptmerkmale her-
vorzuheben, weil für Eudoxos bezeichnend. Erstens die auffallende 
Fabulierlust, die nicht nur in dem etwas verdächtigen Abschnitt F 292 
§ 19 (Ende), sondern auch besonders in F 290 § 13 und 15—17 zu spüren 
ist und die von Plutarch selbst anerkannt wird, wenn er kürzen muß. 
Zweitens, daß der Mythos von ethischen oder metaphysischen Ge-
danken ebensowenig berührt wird, obwohl Eudoxos solche Motive 
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schon vom Pythagoreismus her kannte (vgl. F 293), wie von euheme-
ristischer oder synkretistischer Rationalisierung, wenn man von den 
zwei Synkretismen der byblischen Isis (F 289 § 16) und der Heilung 
des gelähmten Zeus (F 299) absieht, die ägyptischen Ursprung haben, 
und die seit der »pherekydeischen« Theologie, VS 7 Β 4, üblichen 
Identifizierungen der ägyptischen Götter (vgl. F 297 u. 298) und Göt-
terfamilien (vgl. F 290 § 12) mit den griechischen nicht als Synkretis-
men betrachtet. Zu solchen Tendenzen in der nacheudoxischen grie-
chischen Ägyptologie s. O. Gruppe a. O. 433ff. Rationalistisch ist 
aber in der vorliegenden Fassung des Osirismythos dessen Verhältnis 
zum Anwachsen und Zurückweichen des Nils. 

F 293 verrät Eudoxos' Interesse für Mythendeutung und ist insofern 
beachtenswert. Da ferner die Pythagoreer durch die dort erwähnten 
geometrischen Figuren jedem Gott das Wesen eines oder mehrerer 
Elemente zuteilen wollten, erweist sich die Deutung Typhons als eine 
physische im Sinne der in F 294—296 vorgelegten. Die Zahl 56 ist 
wahrscheinlich als Produkt der 7 und der 8 zu verstehen, deren δυνά-
μεις sie vereinigt; warum sie auf einen Dämonen, nicht auf einen Gott 
paßt, ist nicht zu erraten. Die Eigenschaften der anderen Götter wird 
Eudoxos aus der pythagoreischen Lehre gekannt haben, die ihm das 
Vorbild der von ihm wohl zum erstenmal auf Typhon angewendeten 
»geometrischen« Charakterisierung lieferte. Da ihn nun Plutarch nur 
für Typhon zitiert, liegt die Vermutung nahe, daß er die Zahl 56 nicht 
etwa »geometrisch« erschlossen, d. h. um gewisser Eigenschaften willen 
gewählt, sondern nur »geometrisch« gedeutet hat, nachdem er sie in 
einem anderen Zusammenhang vorgefunden hatte, vielleicht in einem 
kalendarischen; ebenso berichtet Plutarch, De Isid. 42, über die Zahl 
28 — Mondmonatslänge — als Osiriszahl. 

F 294—296. Die physischen Angleichungen, die der Deutung des 
Mythos als einer Erklärung des Nilproblems zugrunde liegen, wird man 
nicht mit Gisinger als stoische Gedanken auffassen, sondern, auf F 293 
fußend, als pythagoreische. Ähnliche Deutungen sind uns übrigens 
schon aus Xenokrates, Fr. 15 Heinze, bekannt: αρέσκει δέ καΐ αύτω 
<(θείας τινάς δυνάμεις) καΐ ένδιήκειν τοις Ολικοϊς στοιχείοις· τούτων δέ την 
μέν <διά τοϋ αέρος "Αιδην ώς> άειδή ττροσαγορεύει, την δέ δια τοϋ uypoü 
Ποσειδώνα, την δέ διά της γης φυτοσττόρον Δήμητρα. Da sich Eudoxos 
selbst auf die Priester berief, ist das Griechische vom Ägyptischen unmög-
lich zu trennen; die Prägung des Ganzen ist aber unverkennbar griechisch 
und enthüllt anscheinend ein gutes Stück rein eudoxischer Physik. 

Auf dieser physikalischen Grundlage wird in F 296 § 39 die Erklärung 
des Nilproblems durchgeführt, die der eudoxischen in F 287—289 zu-
grunde liegt. Ursache des Anschwellens ist hier wie bei Thrasyalkes 
und Demokrit das Entladen der von den Etesien nach Äthiopien heran-
geführten Wolkenmassen (vgl. VS 68 A 99 und Diodor. I 39). Neu 
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und möglicherweise ägyptischen Ursprungs sind daneben drei Ge-
danken : 

1. Daß sich die Wolken nicht, wie Demokrit vermutete, über den 
schneebedeckten Bergen von Nordeuropa bilden, sondern — typisch 
ägyptisch — aus den Ausdünstungen der Deltasümpfe (Horosmythos 
§§ 38 u. 40). 

2. Daß der Niederschlag der Regengüsse nicht am äthiopischen 
Randgebirge geschieht, sondern einfach in Äthiopien (§39), und zwar, 
wie Heliodor, Aethiop. II 28 aus den »Heiligen Büchern« — auf Eu-
doxos' Gewährsmann zurückzuführen ? — ergänzt, an oder in der ver-
brannten Zone, wo die Wolkenmassen von der dortigen Hitze (zu πυ-
ρώδες vgl. F 295) gestoppt und zum Entladen gezwungen wurden: ανα-
κόπτονται δι' υπερβολή ν τοΰ περί τά μέρη πυρώδους πάσης της πρότερο ν 
καΐ κατά μικρόν άθροισθείσης και παχυνθείσης νοτίδος έξατμιζομένης, κάκ 
τούτου λάβρων ύετων ρηγνυμένων όργδ θ' ό Νείλος κτλ. Wie in F 289 tritt 
noch bei Heliodor das ergänzende Argument hinzu, das Nilwasser sei 
das süßeste, weil es Regen-, nicht Schneewasser sei. Dies wurde gegen 
Anaxagoras VS 59 A 91 geäußert und ist eher dem Vermittler (Agathar-
chides? Eudoxos?) als den Ägyptern zuzuschreiben. 

3. Daß das Aufhören der Schwelle durch den Sieg des Südwinds über 
den Nordwind verursacht wird, so daß die Wolken die verbrannte Zone 
nicht mehr erreichen können (Asomythos § 39). 

F 297—298 hat Gisinger a. O. 57—58 als eine Kritik der schon von 
Herodot, I I 42 u. 59, vertretenen Identifizierung der Isis mit Demeter 
und des Osiris mit Dionysos gedeutet. F 298 scheint aber das Gegen-
teil zu besagen, wenn das Fragment so zu verstehen ist, daß Eudoxos 
eine vollständige Identifizierung retten wollte. Für seine Auffassung 
des Göttlichen ist hier bezeichnend, daß er weder das Wesen der Gott-
heiten noch die Mythen berücksichtigt, sondern von den Kulten aus-
geht und den Gott durch seine Eigenschaften zu bestimmen versucht, 
Theologie im griechischen Sinne so gut wie Philosophie vermeidend. 

F 299. Die ägyptische Legende gehört der Verehrung der Isis als 
Heilgöttin an, worüber s. Roschers Lexikon der Myth. s. v. Isis, 
Sp. 521—526. 

F 300—301: Religiöse Bräuche (Gisinger a. 0 . 43—44). Priester-
sitten werden in Aigyptiaka so oft geschildert, daß nur die mit dem 
Zitat zusammenhängenden Sätze sicher Eudoxos zugeschrieben wer-
den dürfen. Die Aussonderung des Zitats aus Hekataios von Abdera 
ist unsicher. Der Vergleich mit Diodor. I 70, 11 lehrt, daß μετρητό ν 
επινον gewiß bei Hekataios vorkam, was zur Vermutung führen kann, 
Eudoxos habe nur geschrieben, daß die Könige nach Psammetichos 
Wein trinken durften. Da aber das πρότεροv-Motiv über das ganze Ka-
pitel des Diodor herrscht, ist fraglich, ob dasselbe Motiv bei Plut-
arch eudoxisch ist oder einer hekatäischen Bearbeitung des Eudoxos 



F 296—302, 340 253 

angehört. Von αλλ' ώς αίμα ab wird wieder Eudoxos einsetzen, zumal 
da die Deutung des Weinopfers auf die Episode der Götterschlacht in 
F 292 § 19 hinweist. 

F 301 (Gisinger a. Ο .40) wird als Ätiologie einer heiligen Vorschrift, 
nicht in erster Linie als Beschreibung des Ackerbaus aufzufassen sein. 
In diesem Fall liegt also wiederum Priesterüberlieferung vor. 

F302: Geschichtliches? (von Gisinger nicht aufgenommen). Wie 
die Parallelstellen bei Diodor, I 26, 3 (aus Hekataios von Abdera), 
und Censorinus, De die nat. 19, 4, zeigen, mußte die vermeintliche 
alte Nennung des Monats die wunderliche Langlebigkeit einiger Könige 
nach den ägyptischen Fasten erklären, als ob die alten Ägypter den 
Umlauf des Monds um den Tierkreis als Jahr bezeichnet hätten. Ob 
eine solche Erklärung von Eudoxos oder von den befragten Priestern 
herrührt, ist nicht zu entscheiden, ebensowenig, ob sie eine geschicht-
liche, mythologische oder kalendarische Aporie lösen soll. Jedenfalls 
handelte es sich nicht um ein sprachliches Problem, da die Wörter für 
Monat und Jahr im Ägyptischen nicht zu verwechseln sind (Mitteilung 
von Prof. Charles Maystre, Genf). 

Über mögliche Bereicherungen des II. Buches s. noch Komm, zu 
F 214. 

Buch III 

F340: Indien (Gisinger a. O. 19f.). Vermutlich verstand Eudoxos 
unter Indien das äußerste Land Asiens gegen Osten zu, auf der gleichen 
Höhe wie die Säulen des Herakles, denn diese Meinung wird von Ari-
stoteles zweimal in »eudoxischem« Zusammenhang vertreten: De cael. 
II 298 a 9 (über die Sphärizität der Erde) und Meteor. II 362 b 21 
(Länge der Ökumene zur Breite wie »mehr als 5 zu 3«). Diese Ansicht 
wird er von der alten ionischen Weltkarte ererbt haben, die uns durch 
Ephoros FGrHist 70 F 30 bekannt ist (vgl. W. A. Heidel, The Frame 
... 13—20). Das Paradoxon hat Gisinger wegen Struthopodes wenig 
überzeugend auf die chinesischen Frauen bezogen. Man wird eher den 
Gegensatz viris cubitales, feminis adeo -parvus betonen dürfen und an 
ein Wundervolk denken wie Alkmans Steganopodes (Fr. 118 Bergk) 
und Skylax' Skiapodes (FGrHist. 709 F 7b πλατεϊς Ιχουσιν άγαν πόδας 
und Ktesias ib. 688 F60 Σκιάποδες... τούς τε πόδας ώσπερ οί χήνες 
Ιχουσι κάρτα πλατέας), deren Vorstellung W. Reese, Die griechischen 
Nachrichten über Indien bis zum Feldzug Alexanders des Großen, 
Leipzig 1914, 50f., als eine rein griechische erwiesen hat. Da in meridi-
anis Indiae die weitere Vermutung erlaubt, die plantae cubitales seien 
gerade wie die Füße der Skiapodes ursprünglich um ihres Schattens 
willen erfunden worden, ist eine Identifizierung dieses Wundervolks 
mit dem der Skiapodes wenigstens möglich, und dies um so mehr, als 
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Herodot, IV 191, durch Hekataios auch von einer gesonderten Be-
schreibung ihrer Weiber bei Skylax wußte. S. Nachtrag S. 270. 

Γ 341—342: Persien (Gisinger a. O. 21—23). Über Zoroaster schrieb 
als erster unter den Griechen der Lyder Xanthos, vermutlich in seinen 
Magika. Je nach der Überlieferung von FGrHist 765 F 32 aus Diog. 
Laert. prooem. 2 ließ er ihn 600 (beste Hss.) oder 6000 (Verbesserung 
zweiter Hand) Jahre vor Xerxes' Frevel, also vor dem Übergang der 
Perser über den Hellespontos im Jahre 480, leben. Aus der ersten, 
besser überlieferten Jahreszahl ergab sich wahrscheinlich ein Synchro-
nismus mit Homer, wie der Vergleich mit [Hdt.] Vit. Horn. 38 άφ' ου 
δέ "Ομηρος έγέυετο, ετεά έστιν έξακόσια είκοσιδύο μέχρι της ίΕέρξεω δια-
βάσεως zeigt. Nimmt man aber doch die zweite an, dann läßt sie sich 
nur durch die bekannte magische Lehre erklären, gemäß welcher Or-
muzd und Ahriman abwechselnd während 4 Perioden von j e 3000 Jahren 
über die Welt herrschen. Nach dieser Deutung werden die Magier, 
denen Xanthos folgt, in Xerxes' Frevel das Ende der Ormuzd-Ära 
erkannt haben (so J . Bidez und F. Cumont, Les Mages hellenis6s I, 
Paris 1938, 7), sei es, daß sie mit Zoroasters Tod 6000 Jahre früher 
eine Ahriman-Ära beginnen ließen, sei es, daß sie mit Zoroasters Ge-
burt eine doppelte Ormuzd-Ära von 6000 Jahren beginnen ließen. Wie 
dem auch sei, Eudoxos hat zweifellos den Chiliasmus der Magier aus 
anderer Quelle gekannt als von Xanthos, da er mit einer anderen Zeit-
rechnung arbeitet. Wie soll aber seine Absicht gedeutet werden, wenn 
er eine chiliastische Brücke zwischen Zoroaster und Piaton schlug ? 

Die nicht wenigen Deutungen von Γ 341—342 hat W. Spoerri, 
Encore Piaton et l'Orient, Rev. de Philologie, III« sir. 31, 1957, 209 
—· 233 (Bibliographie von Fußn. 69 ab) geordnet und kritisch unter-
sucht. Da Γ 342 neben Zoroaster noch dessen Lehre erwähnt, soll für 
mehrere Philologen Eudoxos in Piaton einen zweiten Zoroaster ge-
sehen haben: so schon Gisinger. Dies konnte er aber erst nach dem 
Tod des Philosophen formulieren, wie es Plinius mit ante Piatonis 
mortem eben bezeugt. Daraus ergibt sich zwingend eine Datierung der 
Periodos nach 347, welche die Bevorzugung der tieferen Chronologie 
— Eudoxos' Geburt um 390: s. oben S. 138 — nach sich zieht. Gegen 
diese unvoreingenommene Deutung wußte nun W. Jaeger, Aristoteles, 
Berlin 1923, 136, einzuwenden, die Angabe ante Piatonis mortem hieße 
in einer technischen Chronographie doch soviel wie ante Platonem 
(vgl. Schol. Plat. Alcib. I 122 Α Ζωροάστρης αρχαιότερος έξακισχιλίοις 
§τεσιν είναι λέγεται Πλάτωνος); sie gehe übrigens sicher nicht bis auf 
Eudoxos zurück, sondern auf den Vermittler des Zitats, woraus erhelle, 
daß die Periodos einfach etwas wie »vor 6000 Jahren« bot. Eudoxos' 
tiefere Chronologie wäre somit zugunsten der höheren wiederum aus 
dem Weg zu schaffen, was dann die Schlußfolgerung erlaubt, Aristo-
teles habe als erster in Περί φιλοσοφίας einen Zusammenhang zwischen 
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Zoroasters und Piatons dualistischen Lehren (vgl. F 341) erkannt und 
behauptet. Diesen Gedanken und die spezielle Beziehung auf den Dua-
lismus führten im Gegenteil R. Reitzenstein und Η. H. Schaeder, 
Studien zum antiken Synkretismus aus Iran und Griechenland (Stu-
dien der Bibliothek Warburg 7), 1926, 3—5, auf Grund der gleichen 
Zeugnisse bis auf Eudoxos zurück. An Jaeger schließt sich insofern 
W. Spoerri an, als er auch ante Piatonis mortem nicht buchstäblich 
auffaßt: »On peut dire tout au plus que le Cnidien a fixe l'epoque du 
poete iranien k six milMnaires avant la sienne (S. 215)«. Was aber 
Aristoteles' Anspielung auf Piatons Dualismus anbelangt, so bekämpft 
er die Jaegersche These durch die gewagte Annahme, F 342 stamme 
nicht wie F 341 aus Περί φιλοσοφίας, sondern aus dem pseudaristoteli-
schen Μαγικός, obwohl die in F 341 und F 342 zitierten Autoren die-
selben sind. Da nun diese apokryphe Schrift ersichtlich eine Apologie 
der Magie war und da wir nur durch sie von Eudoxos' Bewunderung 
der magischen Lehre Kenntnis hätten, müßte voluit in Plinius' Text 
buchstäblich als tendenziöse Interpretation einer Erörterung der Peri-
odos gedeutet werden. Die richtige Übersetzung von voluit wäre dem-
nach etwa »er wollte sagen«. S. Nachtrag S. 270. 

Wer aber Plinius unbefangen liest, kann unter ante Piatonis mortem 
nichts anderes verstehen als »vor Piatons Tod« und unter intellegi 
voluit nichts anderes als »er wollte, daß man betrachte« oder »er behaup-
tete, man solle betrachten«. Gegen Jaeger und Spoerri ist nämlich 
erstens zu betonen, daß sich weder Plinius noch sein Gewährsmann 
an technische Chronographie anschließen, und zweitens, daß Ver-
wechslungen von ante alicuius mortem mit ante aliquem nirgends in der 
technischen Chronographie sicher nachzuweisen sind; in der antiken 
Biographie fehlen ja überhaupt, wenigstens was die klassischen Philo-
sophen und Dichter betrifft, Zeitangaben mit ante alicuius mortem. 
Wir müssen folglich an ante Piatonis mortem festhalten und Zoroasters 
Datierung von da aus deuten: der Tod Piatons wird für Eudoxos das 
Ende der mit Zoroaster beginnenden 6000-j ährigen Periode angekün-
digt haben, nach welcher Ormuzd und Ahriman 3000 Jahre lang 
miteinander im Kampf liegen sollen, bis schließlich Ormuzd siegt und 
über die Welt herrscht (so Theopompos, FGrHist 115 F 65, möglicher-
weise nach Eudoxos). Im pompösen Stil der Periodos ist eine solche 
Aussage wahrscheinlich nur als ein etwas übertriebenes Lob aufzu-
fassen (vgl. F311). Sie besagt weder, daß Eudoxos Piaton als einen 
zweiten Zoroaster ansah, noch daß er einen Zusammenhang zwischen 
magischem und platonischem Dualismus zu erkennen glaubte. 

Über die von Jaeger hervorgehobene Ähnlichkeit der in F 341 dar-
gestellten Lehre mit dem späten Piatonismus etwa des X. Buches 
der Gesetze und die vermeintliche Aufdeckung dieser Ähnlichkeit in 
Περί φιλοσοφίας und in der Metaphysik, XII I 1091b 8, vgl. W. Spoerri 
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a. Ο. 218. Trotz Jaeger a. Ο. 135ff. weist das mit F 341 gemeinsame 
Exzerpt aus Περί φιλοσοφίας eher auf eine Darstellung der Anfänge der 
Philosophie hin als auf eine Synkrisis beider Lehren. Eudoxos wird 
man ebenfalls keine andere Absicht zutrauen als eine religionsge-
schichtliche, womit die vorgeschlagenen Identifizierungen der per-
sischen Dämonen mit Zeus und Hades gut zusammenstimmen. Auch 
F 342 utilissimam läßt sich ohne Anspielung auf zeitgenössische philo-
sophische Systeme verstehen. Höchstens könnte man in der Wahl des 
Wortes als Kriterium der Weisheit den Einfluß der außerplatonischen 
Sokratik verspüren, die den Weisen für seine ωφέλεια schätzte (Xen. 
Mem. II u. III ; vgl. O. Gigon, Kommentar zum zweiten Buch von 
Xenophons Memorabilien, Basel 1956, 3f. und 192): diametral ent-
gegengesetzt Xenokrates, Fr. 6 Heinze, την σοφίαν έττιστήμην των 
•πρώτων αίτιων καΐ της νοητής ουσίας είναι. 

F 3 4 3 : Chaldäer (Gisinger a. Ο. 23). Das Urteil über chaldäische 
Astrologie steht auf der gleichen religionsgeschichtlichen Stufe wie 
das über die Magier in F 342, dürfte aber aus einem astronomischen 
Werk stammen, zumal da Eudoxos hier von Panaitios ( = Fr. 74 
v. Straaten) als Astrologe gerühmt wird. Ob Eudoxos die Chaldäer 
neben den Magiern erwähnte, wie später Aristoxenos, Fr. 13 Wehrli 
(Nachklänge bei Bidez-Cumont, Les Mages hell&iisds I 33ff.), und 
diese jenen gegenüberstellte, ist nicht mehr zu ersehen. 

Buch I oder III 

F 3 4 4 : Hyrkanien (Gisinger a. 0 . 23—26). Die anonyme Fassung 
F 344b geht über paradoxographische Tradition entweder auf die von 
Strabon mit καΐ άλλων bezeichneten Schriftsteller oder auf Eudoxos 
zurück, nicht aber auf Strabon selber (falsch A. Diller, ΤΑΡΑ 87,1956, 
92). Die άλλοι sind Benützer des Eudoxos, Benützer der gleichen Quelle 
wie Eudoxos oder selbst Eudoxos' Quellen. Deshalb besteht die Mög-
lichkeit, daß F 3 4 4 b letzten Endes nicht auf Eudoxos zurückführt. Die 
nicht seltenen wörtlichen Berührungen mit Strabon machen aber wahr-
scheinlich, daß der Geograph und der Paradoxograph mittels einer ge-
meinsamen paradoxographischen Quelle von Eudoxos und von ihm 
allein abhängig sind. Trotz Gisingers Hinweis auf die Möglichkeit einer 
früheren Ausdehnung des Kaspischen Meeres gegen Süden bis an die 
Nordabhänge des nordpersischen Randgebirges — dies war nur bis 
gegen Ende der Würm-Eiszeit (etwa 10000 vor Chr.) der Fall — ist 
die im Stil so ausgesprochen paradoxe Schilderung geographisch völlig 
unzuverlässig. Diese Schilderung deckt sich hingegen vollkommen mit 
Hekataios FGrHist 1 F 291 περί τήν Ύρκανίην θάλασσαν καλεομένην 
οϋρεα υψηλά . . . (vgl. F 344b) und verträgt sich gut mit den üblichen 
Beschreibungen Hyrkaniens, auf die der Anfang des Kapitels bei Stra-
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bon Bezug nimmt (vgl. Strab. XI 7, 2). Das eigentliche Hyrkanien — 
kaspische Südostküste — ist heute ein ausgedehntes Flachland. Zum 
Problem der Offenheit oder der Geschlossenheit des Kaspischen Meeres 
liefert Γ 344 kein Material. Es ist aber wahrscheinlich, daß Eudoxos 
wie noch später Aristoteles, Meteor. II 354a Iff., an der Geschlossen-
heit festhielt, die erst von Alexanders Stabsoffizieren angezweifelt 
wurde. Vgl. darüber H. Berger, Die geographischen Fragmente des 
Eratosthenes, Leipzig 1880, 97f. Aman. Anab. VII 16, 2 auf Heka-
taios zurückzuführen, wie es Jacoby zu dessen F 291 tat, und danach 
ihm die Theorie der Offenheit zu vindizieren, ist Willkür. Da nun Eu-
doxos die in dieses Meer mündenden Ströme von Süden oder Südosten 
her fließen ließ, ergibt sich für die allgemeine Orientierung dieser Bek-
ken eine Nord- oder Nordwestrichtung, die mit F 278 zusammenpaßt 
und deshalb die Zuweisung an Buch I einigermaßen rechtfertigt. 

Buch IV 

F 303 und 345: Skythien (Gisinger a. O. 72—74). Die in F 303 er-
wähnte Sitte beschreibt ausführlich Herodot, IV 62, welcher auch den 
skythischen Gott mit Ares gleichsetzt. Trotz Gisinger wird jedoch 
nicht er, sondern Hekataios Eudoxos' Gewährsmann gewesen sein, 
da τό ξίφος μόνον ιτή ξαυτες schwerlich aus Herodots έπΐ τούτου τοΰ όγκου 
(hoher Holzhaufen) άκιυάκης σιδήρεος ϊδρυται άρχαΐος abgeleitet wer-
den konnte. Ist Ungers Verbesserung έν 5' für έν δευτέρα richtig, dann 
handelt es sich hier wie bei Herodot und vermutlich bei Hekataios um 
die auf dem rechten Ufer des Tanais seßhaften Skythen. F 345 — z. 
Stelle zuletzt F. Aly, Strabonis Geographica, IV, Bonn 1957, 57 ff. — 
lehrt, daß Eudoxos (nach Hekataios?), von Horn. Β 856 ausgehend, 
einen Skythenstamm durch willkürliche Identifizierung mit den Hali-
zonen aus dem Skythenvolk zu sondern versuchte; daß er wie Herodot 
auch andere Stämme mit anderen Namen anführte, läßt sich aus Stra-
bons Satz zwanglos entnehmen. 

F 304—307 und 346—348 : Thrakien (Gisinger a. O. 74—79). Daß 
Geten und Skymniaden — F 304 — zu Thrakien zu rechnen sind, zeigt 
Herodot, IV 93, der die Skyrmiaden (sie) in das Hinterland von Apol-
lonia, der heutigen Sizeboli an der bulgarischen Küste, versetzt und 
die Geten auf das rechte Ufer der Donau. Die Anordnung Σκυμνιάδαι 
και Γέται, wenn Eudoxos die Stämme von Norden nach Süden auf-
zählt, deckt jedoch nicht unbedingt Widerspruch auf, wie Gisinger 
wollte: die Glosse bei Stephanos setzt nicht zwingend Aufzählung in 
geographischer Reihenfolge voraus (man beachte σύν!). Die eudoxische 
Schreibung Σκυμν- wird wohl wie das Neutrum Αίμο ν (Hdt. IV 49 
Αίμος) in F 346 auf Hekataios zurückgehen. 
L a s s e r r e , Eudoxos 1 7 
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Das in F 347—348 beschriebene Paradoxon mag auf Autopsie be-
ruhen, da das Hieron Oros nicht einmal hundert Kilometer von der 
Stadt Kyzikos entfernt ist; demnach ist die Entfernungsangabe bei 
Strabon vielleicht auch auf Eudoxos zurückzuführen. In F 305 läßt 
sich die Autopsie an όπισθεν so gut wie sicher nachweisen; das gleiche 
Wort ist auch als Beleg für die ost-westliche Richtung der Perihegese 
in Buch IV bezeichnend. Ob F 306 Ende περί δν καΐ ή AIvos κείται 
(Eustathios aus dem vollständigen Strabon) auf Eudoxos zurückgeht 
— zu περί τόν πόντον vgl. F 372 mit Komm. — oder auf Herodot VII 
58, 3 ήιε προς έσττέρηυ ΑΙνόν τε πόλιν ΑΙολίδα, oder sogar einfach auf die 
fehlerhafte Angabe Strabons, Fr. 52 Anfang πόλις Αϊνος έν τω Μελανί 
κόλπω κείται, ist nicht zu entscheiden. 

Aus F 307 erhellt, daß die Städtebeschreibungen auch kurze No-
tizen über berühmte Männer enthielten. In derjenigen über Protagoras 
fällt die mit Arstt. Rhet. I I 1402 a 24 καΐ τό τόν ήττω δέ λόγον κρείττω 
ποιεϊν übereinstimmende Formulierung auf, die aber bezeichnender-
weise bei Eudoxos ihre ionische Farbe behalten hat. Da sie von Ari-
stoteles nur aus zweiter Hand zitiert wird (καΐ Ιντεύθεν δικαίως έδυσχέ-
ραινον οί άνθρωποι τό Πρωταγόρου έπόγγελμα ) und sonst schon bei 
Aristophanes auftaucht, Nub. 112 f. άμφω τώ λόγω, τόν κρείττον', öcrns 
έστί, καΐ τόν ήττονα, ist als Quelle für Eudoxos ein rhetorisches Werk 
(Alkidamas' Museum ?) zu vermuten, das aus Protagoras' Werken be-
reits die schlagendsten Formeln ausgewählt und zu einer Art Doxo-
graphie zusammengestellt hatte. 

F 308—310 und 349: Makedonien (Gisinger a. O. 79—82). Die in 
diesen Fragmenten genannten Städte und Landschaften gehörten 
spätestens nach 348 (Fall von Olynthos) zum makedonischen Reich, 
so daß in F 310 πόλις Θράκης unzweifelhaft nicht eudoxisch ist. 
Eudoxisch wird dagegen F 308 πόλις Μακεδονίας πρός τη Θράκη sein, 
sonst wäre ώς Εΰδοξος sinnlos. Die Stadt Sintia lag wahrscheinlich am 
Oberlauf des Strymon, am Fuß des Gebirges Kerkine (heute Bela'ica: 
F. Geyer, Makedonien bis zur Thronbesteigung Philipps II., München 
und Berlin 1930, 5 u. 17), wo sie den Zugang zu Päonien kontrollierte 
(Liv. XXVI 25), und wird um 356 makedonisch geworden sein, als 
Philippos II. Philippoi begründete und sich den Unterlauf des Flusses 
mit weiteren transstrymonischen Siedlungen wie Serrhai sicherte. 

Was Eudoxos in F 309 zwischen Athos und Pallene beschreiben 
wollte, ist nicht durchsichtig; es sieht aber so aus, als spräche er unter 
dem Gesichtspunkt des Schiffahrers. Mit Chalkis — zur Form vgl. Pro-
pontis, Maiotis usw. — meinte er unzweideutig den Thermaischen Meer-
busen, nicht den Thermaischen und den Toronaischen zusammen (έπΐ 
θάτερα von Gisinger mißverstanden). In F 310 hat Gisinger eine leise 
Anspielung auf Hdt. VII 123 τήν vüv Παλλήνην, πρότερον δέ ΦλέΥρην 
καλεομένην vermerkt, ohne jedoch zu beachten, daß μετά ταϋτα die Er-
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wähnung der (mythischen?) Ereignisse voraussetzt, die die Metono-
masie verursachten: beide Zeugnisse sind auf eine gemeinsame Quelle 
zurückzuführen. F 349 ist deswegen von besonderem Interesse, weil 
es Homer als Zeugen für ein Paradoxon benützt; Strabon bei Eusth. 
In Horn. 360, 14 ττηγή δέ πλησίον Άμυδωνος Αία καλουμένη καθαρώτα-
τον ύδωρ έκδιδοΰσα εις τόν "Αξιον, ός έκ ττολλών πληρούμε νος ποταμών 
Θολερός ρέει, wohl ziemlich treu aus Eudoxos zitiert, legt noch den 
Akzent richtig auf das Kuriosum, nicht auf die Homerdeutung. 

Buch V 

F 328 und 350: Griechenland (Gisinger a. O. 83—85). War ein gan-
zes Buch nur dem griechischen Festland mit Ausschluß der Pelopon-
nesos gewidmet, dann wird Polybios' Zeugnis in F 328 besonders für 
dieses Buch zutreffen. Davon gibt F 311 ein gutes Beispiel, da auch 
der hohe Stil die Begeisterung des Ausländers für das ruhmreiche 
alte Land ausdrückt. Auch F 350 gibt diesem Land durch die Hervor-
hebung einer geometrischen Eigenheit ein besonderes Gesicht. 

F 350. Die ευθεία der südlichen Küste — man beachte den geometri-
schen Gedankengang εϊ Tis νοήσειε! — wird als eine von Westen nach 
Osten laufende betrachtet, daher die Bezeichnungen πρός νότον und 
πρός άρκτο ν, und ist als eine Teilstrecke des bekannten ionischen Dia-
phragma zu deuten, das u. a. bei Eratosthenes, Fr. I I I A 15 Berger, 
als Athenparallele fortwirkte. Da nun Eratosthenes seinen Parallel-
kreis durch Rhodos und Karien weiterzog, wie auch Dikaiarchos, 
Fr. 110 Wehrli (Heraklessäulen — Sardinien — Sizilien — Pelopon-
nesos — Karien usw.), wird Eudoxos vor ihnen dessen Höhe in Knidos 
— daher Karien bei Dikaiarchos — bestimmt haben. Daß er sie schon 
κλίμα nannte, scheint Strabon in F 350 mit κλιμάτων εμπείρου zu be-
sagen. Da aber eine astronomische Bestimmung der Höhen vor Erato-
sthenes unmöglich schien, hat E. Honigmann, Die sieben Klimata und 
die πόλεις έπίσημοι, Heidelberg 1929, 10f., dieses Zeugnis als zu Eu-
doxos unpassend beurteilt: σχημάτων εμπείρου καΐ κλιμάτων wäre eine 
von Strabon irrtümlich auf Eudoxos übertragene Reminiszenz an Ps. 
Skymn. 112—114 τω την γεωγρσφ(αυ γαρ έπιμελέστατα γεγραφότι, τοις 
τε κλίμασι καΐ τοις σχήμασιν, Έρατοσθένει μάλιστα συμπεπεισμένος. Nach 
D. R. Dicks, The κλίματα in Greek Geography, Class Quart. 1955, 254 
(wiederum The Geographical Fragments of Hipparchus, London 1960, 
24 f. und 160), dürfte Eudoxos höchstens mit κλίμα die »Neigung« des 
Himmels bezeichnet haben, nicht aber eine geographische Höhe. Zu-
gegeben, σχημάτων έμπείρου καΐ κλιμάτων sei formelhaftes Lob, Strabon 
hat es in diesem Falle nichtsdestoweniger für angemessen gehalten. 
Als Beweis für die Möglichkeit einer Höhenbestimmung genügt F 67— 
68. Ob aber Eudoxos mit dem Gnomon operierte, was das Wort κλίμα 
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voraussetzt, ist fraglich: die in F 67—68 angeführten Höhen beruhen 
nicht auf Winkelmessung, sondern auf Bestimmung des Verhältnisses 
der Tageslänge zur Nacht. Auch Hipparchs Bericht, Pytheas habe — 
kurz nach Eudoxos — Massalias Klima mit dem Gnomon gemessen 
(Fr. 6 c Mette ap. Strab. I I 5, 8 aus Hipparch, Fr. V 13/Berger φησί 
γάρ [sc. Hipparchus] έν Βυζαντίω τον αυτόν είναι Aoyov τοΰ γνώμονος 
πρός την σκιάν, δ ν είττεν ό Πυθέας έν Μασσαλία), erlaubt nicht ohne weite-
res, eine Winkelmessung Pytheas und vor ihm Eudoxos zuzuschreiben. Es 
besteht nämlich die Möglichkeit, daß Hipparch ein Verhältnis von Tag 
und Nacht in Winkelmessung übertragen habe, was um so wahrschein-
licher ist, als die anderen Höhenbestimmungen des Pytheas ausnahms-
los mit Tag- und Nachtstunden ausgedrückt werden (Fr. 13 α und b 
Mette; vgl. Mettes Kommentar zu diesen und anderen Stellen, S. 10ff. 
der Einleitung, und W. A. Heidel, The Frame . . . 106—109). Demnach 
müßte man Eudoxos das Klima als Wort und Begriff absprechen. Eine 
Bestimmung nach Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit gewisser Sterne, 
ist wegen Τ 21 (vgl. F 74 und Komm, zu D 11) nicht undenkbar. F 68 
versichert wenigstens, daß Eudoxos Athen, wie eben angenommen, 
auf der Höhe von Knidos ansetzte, da Attalos danach den gleichen 
Fehler beging. Die Küstenbeschreibung in F 350 zeigt, wie er ohne 
neue Messung die Höhe sozusagen auf dem Gelände absteckte. 

Zu Griechenlands σχήμα ist in erster Linie F 336 zu vergleichen, wo 
anscheinend auch der Scheitelpunkt einer Küstenecke, möglicherweise 
sogar eines Koordinatensystems, bestimmt wird. Die Wahl des Ke-
raunischen Gebirges als südwestlicher Ecke Griechenlands erinnert 
ferner an Theopompos FGrHist 115 F 129, welcher diese Ecke spitz-
winklig machte und dadurch die Annahme, Griechenland sei eine Halb-
insel, bekräftigte; vgl. Theopompos F130 Άδριανή θάλαττα συνισθ-
μίζουσα ττρός τήν Ποντικήν, das F. Jacoby auf Hekataios zurückführen 
möchte. Bedenkt man nun einerseits, daß auch Eratosthenes, Fr. I I I Β 
110 Berger, mit einem Abstand von nur 900 Stadien (142 km) zwischen 
Epidamnos und Thessalonike den Hals der Halbinsel wesentlich ver-
schmälerte, anderseits, daß die Bucheinteilung der Periodos höchst 
wahrscheinlich Griechenland von Makedonien trennte, dann ist auch 
für Eudoxos die Vorstellung des griechischen Festlands als einer Halb-
insel, und zwar mit der Form eines Trapezes, durchaus annehmbar. 
Demnach dürfte man denken, daß Buch IV nach Thrakien und Make-
donien noch die westeuropäischen Gegenden kurz beschrieb, Buch V 
aber zu Griechenland zurückkehrte. Daraus wäre ohne weiteres ver-
ständlich, warum die Beschreibung dort von West nach Ost läuft, wie 
aus F 350 hervorzugehen scheint. S. jedoch Nachtrag S. 271. 

F 3 5 1 : Athamanien (Gisinger a. O. 100f.). Περί weist nicht un-
bedingt, wie Gisinger wollte, auf eine Landschaft außerhalb Atha-
maniens hin. Da nun Plinius, NH I I 228, das Paradoxon unter den 
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Illyrica erwähnt und Steph. Byz. eine Άθαμανίοτ χώρα Ιλλυρίας (pergit 
οί δέ Θεσσαλίας) kennt, mag das beschriebene Nymphäum mit dem 
taulantischen Apollonia (Pollina in Albanien) identisch sein, das frei-
lich Poseidonios bei Strabon VII 5, 8 mit ganz anderen Worten be-
schreibt. Vom eigentlichen Athamanien, südöstlich von Dodona, ist 
diese Gegend durch das ganze Epirus getrennt. Die Annahme einer 
illyrischen Athamania ist vielleicht auf Hekataios FGrHist 1 F 102 b 
(Strab. ebda.) zurückzuführen, der den durch Athamanien fließenden 
Inachos mit dem nicht weit von Apollonia mündenden Aous durch 
eine gemeinsame Quelle vereinte. Verwechslung mit Atintania (Gisin-
ger) oder Amantia (vgl. Plin. NH III 145 Apollonia cuius in finibus 
celebre Nymphaeum accolunt barbari Amantes et Buliones) ist nicht aus-
zuschließen. 

F 311 und 352—354: Böotien (Gisinger a. O. 87—89). Ging die Be-
schreibung von der Küste aus, so mußte sie Platää vor Delphi nennen. 
In F 311 fallen die Gorgianismen auf: in diesem Stil wird der δέ-Satz 
einen μέν-Satz voraussetzen, wo eine andere Stadt gerühmt wurde. In 
F 352 erinnert Στνγός ύδωρ an den bekannten Glauben, die Kastalia-
quelle sei eine Karst quelle des phokisch-böotischen Kephisos (Paus. 
X 8, 9), indem beide Erklärungen einen unterirdischen Fluß voraus-
setzen. Demnach ist mit Corssen, Sokrates 1913, 507ff., Gisinger und 
Flaceliere, Plutarque, Sur les Oracles de la Pythie, Paris 1937, z. St., 
die Ergänzung της Κασταλίας vorzuziehen. Über Eudoxos' Besuch in 
Delphi vgl. Komm, zu Τ 7—8 S. 143. F 353—354 gibt sich zugleich 
als Erklärung und als Rechtfertigung des hesiodischen Urteils über 
Askra und wird deshalb auf Autopsie beruhen. 

F 355—356: Thessalien (Gisinger a. 0 . 85—86). Das erste Fragment 
ist unter den zahlreichen Gewässerparadoxa zu registrieren; im zwei-
ten weist Gisinger mit Recht auf die altertümliche Schreibung Κασβ-
hin, die Eudoxos mit Herodot, VII 183 u. 188, gemein ha t : aus He-
kataios ? 

Buch VI 

F 357 und 312: Korinth (Gisinger a. O. 90—92). Aus Strabons Be-
schreibung der Stadt Korinth in und nach F 357 läßt sich nichts ge-
winnen, zumal da τελευτδν in V grammatikalisch nicht verteidigt 
werden kann. Daß nämlich trotz Gisinger auch die mathematische 
Betrachtungsweise der Lage Korinths nicht besonders auf Eudoxos 
deutet, wird dadurch bewiesen, daß die Höhen der peloponnesischen 
Berge bekanntlich erst von Dikaiarchos gemessen wurden (Fr. 1 und 
105f. Wehrli) und die geometrischen Formen allgemeines Gut der 
antiken Geographie sind. F 312 zeigt, daß Buch VI den Isthmus ein-
schloß, wie schon F 350 erwarten ließ. Was Stephanos nach dem eu-
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doxischen Zitat über die Kremmyonische Sau erzählt, wurde aus Stra-
bon, VII 6, 22, exzerpiert, nicht aus Eudoxos: Κρεμμυωνίαν ist nur 
var. led. — daher Κρεμμυών, nicht Κρομμυών (s. krit. Apparat) — neben 
handschriftlich überliefertem Κρομμυωνίαν, was Gisinger übersah (rich-
tig Brandes). 

F 313—315: Arkadien (Gisinger a. O. 95—98). Diese Fragmente 
belegen Eudoxos' Interesse nicht nur für Paradoxa und Mythologie, 
sondern auch für Arkadien als Wunderland, eine Vorstellung, die bei 
Aristoxenos, Fr. 127 a Wehrli (Schule des Aristoteles X 198: Μαντι-
νέων εθη; vgl. F. Lasserre, Plutarque, De la Musique, 32f.) und Epho-
ros FGrHist 70 F 113 unter der Form einer paradigmatischen Ethik 
hervortritt. 

Γ 316: Messenien? (Gisinger a. O. 98f.). 'Ασινεύς bezeichnet bei 
Kallimachos, Fr. 25 Pfeiffer, die Einwohner des argivischen Städt-
chens, aus welchem die messenischen Asinäer stammten. Άσιναϊος ist 
bei Xenophon, Hell. VII 1, 25, der Einwohner des lakonischen Asine, 
bei Strabon aber, VIII 4, 4, der Name des messenischen Meerbusens. 
IG IV 679 (III.—II. Jahrh.) Άσιναίων πόλις bezieht sich auf Messe-
nien, IG IV2 1, 621 (228/5 vor Chr.) κοινόν των Άσιναίων wahr-
scheinlich auf die Argolis. Wen Eudoxos hier meinte, ist nicht er-
sichtlich. 

F317: Achaia (Gisinger a. O. 94). Das Fragment hat der Epito-
mator so verkürzt, daß die sprachliche Besonderheit, für die Eudoxos 
zitiert wurde, ausgefallen ist. Daß es trotz Gisinger nicht das Ethnikon 
Αΐγιεύς war, liegt auf der Hand, da diese Form erst nachher angeführt 
und auf ein Orakel bezogen wird: ό πολίτης Αίγιεύς, ώς όχρησμός»ύμεϊς 
δ ' Αίγιέες ούτε τρίτοι ούτε τέταρτοι«. (Or.Gr. 178 Hendess). 

F 318: Sikyon (Gisinger a. Ο. 92—94). Die Erwähnung des Riesen-
aals erinnert an die anderen erwähnten Wundertiere in F329—331. 

F 358 und 319—321: Italien (Gisinger a. O. 101—103). Daß die 
Beschreibung von Norden nach Süden und von Osten nach Westen 
lief, geht aus F 319 ziemlich sicher hervor. Ob Spina (F 358), am rech-
ten gleichnamigen Mündungsarm des Po, damals vielleicht noch Hafen-
stadt (Strab. V 1, 7, wiederentdeckt i. J . 1956), zur Halbinsel oder 
zum Festland gerechnet wurde, ist nicht zu erraten. Im letzteren Fall 
dürfte das Fragment aus Buch IV (s. Komm, zu F 350) stammen. Die 
Bezeichnung Italien hat mit der Periodos nichts zu tun. Die Pheles-
säer von F 319 sind bisher noch nicht identifiziert worden. Die Lokali-
sierung deutet auf das Picenum; den Namen möchte man am ehesten 
auf den Stamm fala (nach Paul. Fest. 63 hölzerner Belagerungsturm 
der Etrusker) zurückführen und mit Falisci, Falerii, Falesia, Felsina 
(s. RE s. v. Phelessaei) u. dgl. vergleichen. Im Picenum gab es eine 
Stadt Falerium, die erst als Kolonie des Augustus bekannt ist, aber 
wohl älter sein dürfte (Plin. NH III 113). Daneben besteht die Mög-
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lichkeit, der Name stehe nicht in Verbindung mit einer Stadt *Felessa 
und bezeichne einen der zahlreichen pikenischen Stämme. Meinekes 
Konjektur Φισκελλαΐοι (vgl. Plin. NH III 109 Fiscellus mons = Gran 
Sasso) ist paläographisch wie sachlich unzureichend, wurde jedoch 
noch von A. Solari, ΜΟΥΣΕΙΟΝ Rivista di Antichitä 1, 1923, 115 mit 
Hinweis auf eine Burg Fiscellus verteidigt. Kaum besser ΦελεγγαΤοι ~ 
Paeligni (M. Mayer, Apulien vor und während der Hellenisierung, 
Leipzig 1914, 331, Fußn. 1). Eher wird φ ein italisches /vertreten und 
somit das älteste Beispiel dieser Aussprache sein. In F 320 gehört πόλις 
Σικελίας dem Stephanos (C. Wendel, Überlieferung und Entstehung 
der Theokritischen Scholien, Gött. Abhandl. N.F. XVII 2, 1921, 
113f.): Skylletion, heute Squillace, liegt südwestlich von Kroton. 
Auch in F321 ist έθνος 'Ιταλίας unzuverlässig. Die erwähnte Sprach-
mischung — sprachwissenschaftliche Geographie weist auch F 279 auf 
— entspricht der Mischung verschiedener Völker in Kampanien, wie 
sie Fabius Pictor (s. W. Aly, Strabonis Geographica, IV, Bonn 1957, 
261 ff.) bei Strabon, V 4, 3, schilderte: "Αλλοι δέ λέγουσιν, οίκούντων 
Όπικων πρότερο ν και Αϋσόνων, Σιδικίνους κατασχεϊν ύστερον "Οσκων 
τε έθνος, τούτους δ' νητό Κυμαίων, εκείνους δ' Οπό Τυρρηνών έκπεσε!ν. 
Unter den άλλοι darf man deshalb vielleicht auch Eudoxos nennen. 

F 359: Ligyer (Gisinger a. O. 104f.). Die Erwähnung der Stadt bei 
Timosthenes von Rhodos, Fr. 38 Wagner, und vermutlich bei Ephoros 
(Ps. Skymn. 208) führt auf Hekataios zurück, welcher die Ligyer in 
einigen erhaltenen Fragmenten nennt (FGrHist 1 F 53—58). Hier wie 
in F 358 ist eine Zuweisung an Buch IV möglich, da Agathe (heute 
Agde) nicht zur iberischen Halbinsel, sondern zum europäischen Fest-
land gerechnet wird. Daß Eudoxos als Grenze zwischen Ligyern und 
Iberern nicht wie üblich die Rhone betrachtete, geht wahrscheinlich 
über Hekataios auf Skylax zurück (vgl. Ps. Skylax, Peripl. 3 Ά π ό δέ 
'Ιβήρων εχονται Λίγυες καΐ "Ιβηρες μιγάδες μέχριποταμοΰ 'Ροδανοΰ und 
Avien. Or. mar. 584 Gens Elesycumprius loca haec tenebat, ein narbonnen-
sischer Stamm, den Hekataios FGrHist 1 F 53 — nach Skylax — als 
ligystisch bezeichnet). Über Iberien-Ligyen vgl. A. Schulten, Estrabon, 
Geografia de Iberia, Barcelona 1952, 264, und desselben Iberische Lan-
deskunde I, Strasbourg 1955, 5f. 

F 360 und 322—323: Libyen (Gisinger a. O. 105—110). Wie F 323 
zeigt, dachte sich Eudoxos Libyen westlich von Karthago viel zu kurz 
oder viel zu schmal, wenn ihm die weitaus breiteste Fläche dieses Welt-
teils zwischen Karthago und Nil liegt. Da sich nun Herodot, IV 194, 
nach Hekataios die genannten Gyzanten westlich von Karthago vor-
stellt, wohl in sehr unbestimmter Richtung, wird Eudoxos von sich 
aus die Karte geändert haben; vielleicht hat er einfach Hekataios miß-
verstanden. Aus F 360 erhellt, daß Eudoxos Philistos' Sikelika (gegen 
363 abgeschlossen) benützte, nicht aber, daß er ihn in Sizilien traf. 
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An der Form Άζάρου statt Έζώρου (Philistos; Appian. Pun. I 1, 
schreibt Ζωρος) mag eher die nach- als die voreudoxische Überlieferung 
schuld sein. F 322—323: ein Schwanken zwischen Γύ ζάντες und Ζύ-
γαντες läßt sich in den Herodot-Handschriften zu IV 194 nachweisen 
und setzt dort alexandrinische Konjektur voraus, offenbar nach Heran-
ziehung des Hekataios, der zweifellos Ζυγαντ{ς schrieb. Obwohl Eu-
doxos hier von Hekataios, nicht von Herodot, abhängt (άνθη συλλέ-
γοντες hat Herodot nicht; anders Gisinger), zeugt Γ 323 entschieden 
zugunsten der herodoteischen Schreibung Γύζ-. Zu ύπεράνω Σύρτεων 
vergleicht Gisinger mit Recht Arstt. Polit. I I 1262 a 18 όττερ φασί καΐ 
συμβαίνειν τινές των τάς της γης περιόδου; ττραγματευομέ νων · είναι γάρ 
τισι των άνω Λιβύων κοινάς τάς γυναίκας, τά μέντοι γενόμενα τέκνα 
διαιρεϊσθαι κατά τάς όμοιότητας. Die Notiz paßt zu den Nasamonen (vgl. 
Hdt. IV 172) und mag bei Hekataios und Eudoxos gestanden haben; 
zur Weibergemeinschaft vgl. F 278 (der Vergleich schon bei Herodot 
a. O.). 

Buch VII 

F 361—363: Cypern, Chelidonische Inseln, Kos (Gisinger a. O. 
112—116). Die drei Fragmente beruhen wohl auf Autopsie. Da Eu-
doxos in F 361 als Gewährsmann für die Kotfresserei der kyprischen 
Rinder zitiert wird, darf man die Stelle bei Antiphanes, Fr. 126 Kock, 
έν δέ τη Κύπρφ τούς δέ βούς ήνάγκασεν (sc. σκατοφαγεϊν) tiefer datie-
ren als die Periodos — Antiphanes starb um 330 — und ihre Abhängig-
keit für möglich halten. 

F 324—325: Samos (Gisinger a. Ο. 11&—121). Nach diesen Frag-
menten zu urteilen, enthielt die Notiz über Samos biographische No-
tizen über Pythagoras, vielleicht sogar einen kurzen Bios. Die Be-
rufung des Jamblichus in F 324 auf Epimenides als Gewährsmann geht 
zusammen mit der Erwähnung desselben unter den Lehrern des Pytha-
goras in Aristoteles' Pythagorasbuch (ap. Apoll. Hist. mir. 6; vgl. VS 
I 98, 27) und bei Timaios (ap. Diog. Laert. VI I I 1; vgl. Justin. Epit. 
20, 4, 4). Epimenides' Zeugnis über Pythagoras' göttlichen Ursprung 
gehört demnach schon vor Eudoxos zum festen Bestand der Legende, 
die sich folglich unter dieser Form als älter erweist als die ähnliche, 
erst von Speusipp nach Piatons Tod fingierte Erzählung über Piatons 
göttliche Zeugung (Fr. 27 Lang ap. Diog. Laert. I I I 2). Die Geburt 
in Sidon wurde später von Neanthes berücksichtigt (FGrHist 84 F 29 
Σύριος ή Τύριος). Anspielung auf Pythagoras' Beziehungen zu den Phö-
niziern, die ihn die Zahlentheorie gelehrt hätten (Porphyr. Vit. Pyth. 6 
τά δέ περί άριθμούς τε καΐ λογισμούς Φοίνικας), ist hier denkbar. F 325 
knüpft an die erst von Aristoxenos, Fr. 25, 28 u. 29 a Wehrli, geleug-
nete Lehre des Fleischverbots an und deutet sie zugleich als eine Ver-
urteilung des Tötens. Mit der Seelenwanderungslehre hat diese Deu-
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tung wenig oder nichts zu tun; sie hebt vielmehr die άγνεία hervor und 
führt damit zu einem Bild des idealen Weisen, das Pythagoras und den 
Pythagoreern entspricht (vgl. auch Isocr. Busir. 28: Motto όσιότης, 
wozu W. Burkert, Hermes 88, 1960, 170), dem Philosophenbild der 
Sokratik und des Piatonismus aber entgegentritt. 

F 364: Euböa (Gisinger a. O. 123—124). Die Namen beider Flüsse 
variieren bei den Paradoxographen: Κέρως und Μηλεύς bei Call. fr. 410 
Pfeiffer, Κέρων und Νηλεΰς bei Antigon. Hist. mir. 78, Κέρβης (Cerces 
Priscian. Lyd. Solut. ad Chosr. p. 91 Bywater) und Νηλεύς bei [Arstt.] 
Mir. ausc. 170, Κηρεύς und Νηλεύς bei Strab. X 1, 14. Diese Autoren 
haben auch die etwas rhetorische Formulierung des Paradoxons erhal-
ten, die auf Eudoxos zurückgehen mag. Ob er es auch als erster er-
wähnte, ist aber zweifelhaft. 

F 365—367: Kreta (Gisinger a. O. 121—122). Da anscheinend allein 
Herodot, II 113, und Eudoxos das Ägäische Meer bis südlich von 
Kreta erweitern, obwohl schon Bakchylides 16, 4 ein Kretisches Meer 
nennt, wird hier wiederum Hekataios Quelle gewesen sein. Zugehörig-
keit von F 366 und 367 hat Gisinger erwiesen. Obwohl beide als Para-
doxa in der Überlieferung geblieben sind, besteht die Möglichkeit, daß 
Eudoxos hier über Mythologie berichtet und das Wunder eben für ein 
Wunder gehalten hat. Die Erklärung Gisingers, »die bei dem Rinnsal 
sich Aufhaltenden blieben deshalb vom Regen unbenetzt, weil sie von 
der bei der Quelle befindlichen immergrünen Platane überschattet 
waren«, entspricht vielleicht der Wirklichkeit, macht aber die Auf-
nahme von Γ 366 als Paradoxon in der Periodos unverständlich. Für 
die Annahme einer anerkannten Wundererzählung spricht einiger-
maßen der Umstand, daß kein anderes Paradoxon in der Periodos so 
fern von einer physischen Erklärung steht und zugleich so ausdrück-
lich an eine Götterlegende anknüpft. 

F 368: Zakynthos (Gisinger a. O. 124—126). Das Fragment verbin-
det Hdt. IV 195, wo von Fischen keine Rede ist, mit Ktesias, FGrHist 
688 F 45 § 20 καΐ έν Ζακύνθω κρηνϊδας Ιχθυοφόρους είναι έξ ών αίρεται 
ττίσσα. Daß Herodot αυτός έγώ ώρων schreibt und zudem zwei wörtliche 
Berührungen mit Eudoxos aufweist — έκ λίμνης ττίσσαν άναφερο-
μένην und δ τι δ ' άν έσπέση έςτήν λίμνη ν — schließt parallele Anlehnung 
an Hekataios nicht aus. 

F 326—327: Lipara (Gisinger a. O. 127). Daß Eudoxos diese Insel 
allein mit Namen anführte, hat Gisinger wahrscheinlich gemacht und 
wohl richtig dadurch erklärt, daß sich auf ihr eine knidische Kolonie 
befand. Wenig überzeugend dagegen die von ihm vorgeschlagene Zu-
weisung an Eudoxos des Paradoxons [Arstt.] Mir. ausc. 101 έν μιφ των 
έπτά νησών τοϋ ΑΙόλου καλουμένων, ή καλείται Λιπάρα, τάφον είναι μυθο-
λογοϋσι, περί ούκαΐ άλλα μέν πολλά καΐ τερατώδη λέγουσι, τούτο δ ' ότι 
ούκ άσφαλές έστι προσελθεΐν πρός έκείνον τόν τόπον της νυκτός, συμφώνου-
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σι · έξακούεσθαι γάρ τυμπάνων καΐ κυμβάλω ν ήχο ν γέλωτα τε μετά θορύβου 
καΐ κροτάλων έναργώς, denn wenn die Ortsangabe stark an F 326 erinnert, 
so ist doch das Paradoxon kaum des Eudoxos würdig. F 327: unter 
den vielen von einem Aktor begründeten Städten wird Karystos (wohl 
das euböische, nicht das lakonische) nur hier genannt. Ligya ist sonst 
unbekannt. Die vorgeschlagene Genealogie wird mit der Gründungs-
geschichte der Stadt Lipara zusammenhängen und die Vereinigung 
der ligurischen mit den griechischen Elementen zu erklären versuchen. 
Natalis Comes verdient freilich nur beschränktes Vertrauen (s. F. Ja-
coby, FGrHist I I I b Suppl. Bd. I 240f. u. Bd. II 177). 

F 369: Rotes Meer (Gisinger a. 0. 111—112). Inseln in Mari Rubro, 
d. h. im eigentlichen Roten Meer, im Persischen Golf und im Indischen 
Ozean, erwähnen schon Hekataios FGrHist 1 F 281 (Κύρη im Persischen 
Golf) und Herodot, I I I 93, 2 ( = VII 80), letzterer aber ohne Namen 
(υήσοισι έν τήσι τούς άνασπάστους καλεσμένους κατοικίζει βασιλεύς). 
Mehr als seine Vorgänger wird Eudoxos schwerlich gewußt haben; von 
Ktesias ist über Inseln nichts erhalten. Da er aber die von Hanno von 
den Heraklessäulen aus erreichte Insel (Peripl. 8, vgl. Plin. NH VI 
198 Cerne insula aiversa Aethiopiae) im Indischen Ozean lokalisierte, 
wird er vor Aristoteles, De cael. 298 a 9 (dort werden τούς ύιτολαμβά-
νοντας συνάπτει ν zitiert), die Entfernung zwischen Indien und der 
Westküste Libyens als eine sehr geringe erachtet haben. Über den 
möglichen Zusammenhang des interessanten Fragments mit der Ozean-
frage vgl. Gisinger, RE s. v. Okeanos Sp. 2327. 

Aus unbestimmten Büchern 

F 370: Sizilien? (Gisinger a. O. 126—127). Σικελών hat Gisinger 
trefflich, aber nicht endgültig durch Hdt. VI 22, 2 verteidigt: ή δέ 
Καλή αύτη 'Ακτή καλεσμένη έστί μέν Σικελών, ττρός δέ Τυρσηνίην τετραμ-
μένη της Σικελίης. Demnach ist aber <ζ'> Γης Περιόδου noch nicht ge-
sichert, da Eudoxos Kaleakte auch anderswo nennen konnte als im 
Buch VII. Mit Megale Kome wird hier nicht die Größe der Stadt an-
gegeben worden sein (so Gisinger), sondern vielmehr ein anderer Ort 
genannt, da Stephanos aus den zwei Namen zwei Ethnika ableitet, 
deren Folge ein Zitat wie εστι δέ Μεγάλη κώμη και Καλή άκτή κτλ. erwar-
ten läßt. 

F371: Die Sieben Weisen (Gisinger a. O. 63). Das Fragment hat 
Gisinger wegen Kroisos an Lydien angeknüpft und für eine Kroisos-
sage gehalten. Es gehört aber vielmehr zum Kern der Sieben Weisen-
Literatur und mag deshalb entweder mit Milet als Thaies' Heimat oder 
mit dem lakonischen Ort Chen (Diog. Laert. 1106) als Mysons Heimat 
in Verbindung gesetzt werden. An Delphi zu denken, verbietet der 
Umstand, daß nicht ein Dreifuß, wie in der verbreitetsten Version der 
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Sage, sondern ein Pokal, wie bei Leandros von Milet und ihm folgend 
Kallimachos, Iamb. 1, 32ff., der Preis ist. Außerdem hat Eudoxos die 
Form der Erzählung gekannt oder gewählt, nach welcher, wie O. Gigon, 
Sokrates, Bern 1947, 198, vermutete, »auf die sechs allgemein aner-
kannten und berühmten Weisen ein siebenter folgte, der gerade darum 
der allerweiseste war, weil kein Mensch etwas Besonderes von ihm zu 
berichten wußte«; im Gegensatz zu anderen Fassungen zielt diese nicht 
auf das Lob der delphischen Weisheit. Mit F 371 erreichen wir die 
älteste datierbare literarische Gestaltung der Sage; sie fußt aber ge-
wiß auf einer früheren literarischen Fassung, die man sich wegen ihres 
Einflusses auf die frühsokratische Literatur (Chairephonorakel: Gigon 
a. O. 96—99) den Sophisten zeitlich und gedanklich nahe denken kann. 

F 372. In welchem Werk und in welcher Umgebung diese Auferste-
hungen aufgezählt wurden, ist nicht mehr zu ersehen. Die vier ersten 
sind allgemein bekannt, die beiden letzten sonst nirgends bezeugt. 
Daß die Auferstehung der Alkestis von Sextus Empiricus, Adv. math. 
VII 254, als ein άπιστον und die des Tyndareos und des Hippolytos, 
ib. 260f., als ein ψεύσμα der Historiker bezeichnet werden, besagt hier 
nichts. Vielleicht wollte Eudoxos eine von ihm aus fremder Mythologie 
berichtete Totenerweckung mit griechischen Beispielen belegen, etwa 
zu F 284 oder F 292. Mit dieser Vermutung aber verträgt sich der Um-
stand schlecht, daß Timon und Timosthenes zweifellos geschichtliche 
Figuren sein sollen und deshalb nicht von einem Herakles gerettet 
werden konnten: man würde für sie eher an Scheintod oder ekstatische 
Höllenfahrt denken als an richtige Auferstehung, beides ein häufiges 
Thema in der philosophischen Literatur des IV. Jahrhunderts (Er bei 
Piaton, Resp. X 614 Β ff., Gobryas' Großvater im Axiochos, 371 Äff., 
Empedotimos und Kleonymos bei Herakleides, Fr. 90—96 Wehrli, 
Kleonymos und Lysias bei Klearchos, Fr. 8 Wehrli; darüber E. Rohde, 
Psyche II 94—102 und Der griechische Roman und seine Vorläufer2, 
279—281 Fußn. 3). Hat Aeneas seine Vorlage ungeschickt verkürzt 
(Gisinger a. O. 3 Fußn. 2 »wenn nicht ein anderer Name ausgefallen 
ist«) ? Oder wußte man von Menschen, die mit Herakles eine Hades-
fahrt gemacht hatten ? Die zweite Möglichkeit wird einigermaßen durch 
den Axiochos empfohlen, 371 Ε : ιούς περί Ήρακλέα τε καΐ Διόνυσον 
κατιόντας εις Άιδου πρότερο ν λόγος ένθάδε μυηθήναι, καΐ τό θάρσος της 
έκεΐσε πορείας παρά της ' Ελευσίνιας έναύσασθαι. Zum Motiv J.D.P. Bolton, 
Aristeas of Proconnesus, Oxford 1962, 151—175. S. Nachtrag S. 271. 

F 373: Lydien ? In der zweiten Zeile ließen sich auch [Κτησία]ς oder 
[Άρητάδη]ς ergänzen, nicht aber [Άγαθαρχίδη]ς oder [Εύημερίδα]ς: 
typisch eudoxisch die Unbestimmtheit der Ortsangabe περί τον πόντον, 
wenn richtig ergänzt (vgl. F 334—335). Vorher war vom ίππος Κολα-
ξαϊος die Rede; mit Περί δέ τώ[ν wird ein Zitat entweder über einen 
Ort Κολάξαι oder — weniger wahrscheinlich — über ΊβηνοΙ ίπποι ein-
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geführt. Ist im Zitat τον πόντον τοϋτον richtig hergestellt, so handelt 
es nicht vom Πόντος Εύξεινος und dann sind die genannten Pferde nicht 
skythische Kolaxaier (zu Kolaxais als skythischem Königsnamen s. 
Hdt. IV 5). Sollten sie aber, ob Kolaxaier oder Ibener, aus Lydien stam-
men (vgl. Steph. Byz. Ίβαΐοι Ίβηυοΐ δ ' είσΐ και Λυδίας), so könnte 
der πόντος mit dem lydischen Meerbusen identisch sein, den Strabon, 
XIII 4, 5 ή κατά Φωκαίαν θάλαττα nennt. Zu πόντος für κόλπος bei 
Eudoxos vgl. F 305 und A.Lesky, Thalatta, Wien 1947, 13. S. Nach-
trag S. 271. 

Die nicht der Reihe nach behandelten Fragmente werden zusammen mit folgenden 
Fragmenten kommentiert: 
F 328 nach F 308—310 F 349 mit F 308—310 F 358 mit F 319—321 
F329—339 nach F 281—283 F 350—351 nach F 308—310 F 359 nach F 819—321 
F 340—344 nach F 302 F 352—354 mit F 311 F 880 mit F 322—323 
F 345 mit F 803 F 355—356 nach F 311 F 861—363 nach F 322—323 
F 346-348 mit F 304—307 F 357 mit F 312 F 364—368 nach F 324—325 

HUNDEDIALOGE 
(F 374) 

Da Eratosthenes' Zitat mit dem Schriftenkatalog zusammenhängt, 
wird das umstrittene Buch in Kallimachos' Pinakes gefehlt haben und 
erst von ihm den als echt verzeichneten Werken hinzugefügt und gegen 
Kritik in der Schrift Gegen Baton verteidigt worden sein. Baton — 
zweifellos der Sinopeer (vgl. U. von Wilamowitz, Antigonos von Ka-
rystos, Berlin 1881, 28 Fußn. 2 und F. Jacoby, FGrHist 241 — Erato-
sthenes — F 22 Kommentar) — ist als Historiker und Literarhistoriker 
bekannt; seine Ansicht bezüglich der Autorschaft der Hundedialoge 
ist nicht zu bestimmen, wenn er sie überhaupt kannte. Gegen Erato-
sthenes wurde dann von den ot δέ — Hermippos ? — die Hypothese 
einer Übersetzung aus dem Ägyptischen vorgebracht. Es wurde also 
nicht die Richtigkeit des Kolophons Εύδόξου Κυνών διάλογοι angezwei-
felt, sondern Eudoxos' Anteil an der Abfassung. Demnach müßte man 
an Echtheit mit Eratosthenes festhalten und annehmen, Kallimachos 
habe das Buch einfach nicht gekannt. Es besteht aber daneben die 
Möglichkeit, Diogenes' Bericht sei nicht bis aufs einzelne zuverlässig 
und man müsse einen Streit um die Autorschaft anonymer Hunde-
dialoge vor Eratosthenes vermuten, den er durch Zuschreibung an Eu-
doxos entschieden hätte, wonach spätere οί δέ mit der Hypothese einer 
Übersetzung eine mittlere Stellung einnahmen. 

Wie dem auch sei, wenn die oi δέ von diesen Dialogen etwas gewußt 
haben, ist an ägyptischem Inhalt oder ägyptischer Färbung nicht zu 
zweifeln. Obwohl ihm ägyptische Vorbilder solcher Dialoge nicht be-
kannt waren, hatte schon A. von Gutschmid, Kl. Schriften, Leipzig 
1889, I, 199f., die Vermutung geäußert, es seien ägyptische Tierfabeln 
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in Dialogform gewesen. R. Hirzel, Der Dialog, Leipzig 1895,1,338—340, 
wies seinerseits darauf hin, daß Werktitel wie Panther und Häher im 
Schriftenkatalog des Kynikers Diogenes (Diog. Laert. VI 80) redende 
Tiere voraussetzen und an die griechische Tierfabel angeknüpft haben 
werden; die Beziehung zu Ägypten läßt er dabei unerklärt. Unter den 
Ländern, die die Tierfabel gepflegt haben, kennt die griechische Rhe-
torik auch Ägypten (Theon. Progymn. p. 73, 3 Spengel, Himer. Or. 
20, 1 Colonna). Der auf einem griechischen Papyrus des I. Jahrhun-
derts nach Chr. aus der Wiener Sammlung in kümmerlichem Zustand 
erhaltene Dialog zwischen Wiesel und Maus (P. Rain. inv. 29813 = 
Mitteil, aus der Papyrussamml. der Nationalbibl. in Wien, Papyrus 
Erzherzog Rainer, N. Ser. I I I 30, Pack 2076) mag vielleicht eine ent-
fernte Ahnung von dieser Literaturgattung geben. Daß in dieser Schul-
übung die Dialogform als Regel empfunden wurde, bezeugen die vor 
jeder Replik eingeschobenen Stichwörter μυς und γαλή. Noch treffen-
der erinnert F. von Bissing, Eudoxos' Aufenthalt in Ägypten und seine 
Übertragung ägyptischer Tierfabeln, Forschungen und Fortschritte 25, 
1949, 225—230, an den demotischen Papyrus P. Leid. I 384 (vgl. 
E. Revillout, Entretiens philosophiques de la chatte ^thiopienne et 
du petit chacal-singe, Rev. 6gyptol. I, 1880), der unter UNSCH so gut 
den Wolf oder den Hund wie den Schakal versteht. Da von diesem 
Sammelbuch auch eine griechische Paraphrase vorhanden ist (P. Brit. 
Mus. 274, II.—III. Jahrh., Journ. of Egypt. Archaeol. 9, 1923, 220), 
liegt die Vermutung nahe, daß sie eben von Eudoxos' Hand herrührt. 
Ohne so weit zu gehen, wird man die Annahme, die Hundedialoge seien 
aus dem Ägyptischen übertragene Tierfabeln, als die beste ansehen 
müssen. An mythologische Dialoge denkt J . Gwyn Griffiths, The Class. 
Quart. 59, 1965, 75—78, welcher auf einen ägyptischen spätptole-
mäischen Dialog zwischen Göttern in Hundegestalt verweist (J. Van-
dier, Le papyrus Jumilhac, Paris 1962, 127). 

Sollte dies jedoch verworfen werden — gegen Übersetzung spricht zu-
vörderst der Einwand, daß Eudoxos schwerlich die ägyptische Sprache 
genügend beherrschte —, dann dürften allenfalls philosophische oder 
philosophisch gefärbte Dialoge in Betracht kommen. Zu dieser Hypo-
these paßt aber κυνών recht schlecht. Vor dem eigentlichen Kynismus 
hilft weder die Deutung von κύων als Kyniker (Cynicorum schon in der 
lateinischen Übersetzung des Ambrosius, Venedig 1475; H. Künssberg 
[s. oben S. 198], 18: Κυν<ικ>ών) noch Joh. Semlers Konjektur νεκύων, 
welche überdies einen Poetismus ergibt. Andere Konjekturen, wie 
Hirzeis a. O. 339 Fußn. 3 Γυμνών mit Verweis auf Τ 20 und A. Rehms 
Κυν<οκεφσλ)ων (von v. Bissing als mündliche Mitteilung angeführt), 
die leicht vermehrt werden könnten — κυν<ηγετ>ων, Κυ<ζικη)νώυ, κυν-
<ανθρώπ)ων usw. — haben keine Überzeugungskraft und bieten nur 
schlechte Auswege. 
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Zu S. 141 E . Mensching, Favorin von Arelate, I , Berlin 1963, 97, hält die Geschichte 
des Orakels für authentisch und nimmt an, Eudoxos habe den Stier nicht 
befragt, sondern sei von ihm zufällig beleckt worden. Den Zwischenfall habe 
man dann als ein Orakel gedeutet: viel Ruhm, früher Tod. 

Zu S. 161 K. Gaiser, Piatons Farbenlehre, Synusia (Festgabe für W. Schadewaldt), 
Pfullingen 1965, 197—200, nimmt an, daß sich Eudoxos seine Farbenlehre 
»in der Akademie angeeignet hat, wenn er nicht gar selbst an ihrer Aufstel-
lung maßgeblich beteiligt war«. Die vorgebrachten Argumente beweisen aber 
nur die Möglichkeit solch einer Verbindung, wie ζ. B. das erste: »Eudoxos 
hat die mathematische Proportionenlehre, auf der die Farbentheorie in [Ari-
stoteles'] De sensu [439b 18—440a 15 u. 442a 12—29] beruht, systematisch 
weiter entwickelt«. Die anderen sind vom gleichen Typus. 

Zu S. 182 Auch J . Mittelstrass, Die Rettung der Phänomene, Berlin 1962,130ff., führt 
die Anspielung von Legg. 822 Α auf Eudoxos zurück. Gegen diese an sich 
nicht unmögliche Ansicht ist jedoch einzuwenden, daß ein System kreis-
förmiger, regelmäßiger Planetenbahnen nicht erst von Eudoxos, sondern 
zweifellos vor Plat.Tim. 38 D—39 Ε ausgearbeitet wurde. W. Burkert a. O. 
305 Fußn. 14 gibt übrigens zu, daß sich Tim. 38 D auch »aufs Eudoxos-
system deuten« läßt, was aber nach unserer Chronologie unmöglich ist und 
deshalb zur Annahme einer früheren Quelle zwingt. 

Zu S. 200 Zur Geschichte der »Rettung der Phänomene« vgl. jetzt die eben erwähnte 
Abhandlung von J . Mittelstrass, 132—164 (Nachtr. zu S. 182), welcher auch 
das unplatonische Prinzip dieser Formel betont und sie auf Eudoxos zurück-
führt. 

Zu S. 226 Erst bei der Korrektur bemerkte ich, daß J . Boehme, De Theophrasteis quae 
feruntur Περί σημείων excerptis. Diss. Halle 1884, 64ff., die Halbierung 
des Jahres durch Äquinoktien und Solstitien bei Theophr. De sign. I 6—7 
auf Eudoxos zurückführte, anscheinend mit Recht. Die anderen angenom-
menen Anklänge sind dagegen sehr fraglich. 

Zu S. 247 Uber άντιπΕρίστασις als Naturgesetz s. Η. B. Gottschalk, Proc. of the 
Leeds Philos. and Lit.Soc., Lit. and Hist. Section, X I 6, 14pf . (Leeds 1966), 
und P. Steinmetz, Die Physik des Theophrastos von Eresos, Bad Homburg 
1964, 123 ff. 

Zu S. 254 Erfinder Aristeas von Prokonnesos? Vgl. J . D. Boulton, Aristeas of Procon-
nesus, Oxford 1962, 10 u. 184. 

Zu S. 255 K. Gaiser, Piatons ungeschriebene Lehre, Stuttgart 1963, 265, vermutet 
Einteilung des geschichtlichen Geschehens in Perioden von 3000 Jahren 
schon bei Piaton, Tim. 23 E. Uber die ganze Frage s. jetzt M. Untersteiner, 
Aristotole Deila Filosofia, Roma 1963, 81—89, und H. Herter, Rh.Mus. 108, 
1965, 203 Fußn. 81. 
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Zu S. 260 Nimmt man aber an, F 350 sei ein Zitat aus der Beschreibung des Parallel-
kreises von Knidos, -wie ich immer mehr überzeugt bin, dann gehört das 
Fragment in den Anfang des I . Buchs und die Richtung West-Ost hat mit 
der Küstenbeschreibung in Buch V nichts zu tun. Damit entfällt der einzige 
Grund gegen die natürliche Richtung Ost-West. Man wird demnach die Be-
schreibung der griechischen Halbinsel im V. Buch mit Thessalien anfangen 
und mit Athamanien enden lassen und die Reihenfolge der Fragmente ent-
sprechend umkehren: 366—355, 311, 853—354, 852—351. 

Zu S. 267 Über den ganzen Passus s. jetzt H. Herter, Rh.Mus. 108, 1966, 201—207, 
welcher Einfluß persischer Nachrichten vermutet. 

Zu S. 268 Über kolaxaische Pferde und ihren skythischen Ursprung s. jetzt G. Deve-
reux, CQ 69, 1966, 176—184. 
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I 

P H A E N O M E N A . E N O P T R O N 

(XXI I ) : nur angeführte, nicht zitierte Fragmente. 
[80]: Eudoxos abgesprochen. 

(Von E. Maass wurden nur die von Hipparch zitierten Auszüge aufgenommen. Sie 
liegen in zwei Kapiteln der Aratea vor: Kap. VII, S. 281—304, Eudoxi Cnidii Frag-
menta ex Hipparcho conlecta, und Kap. II, S. 63—117, De Arati codice Hipparcheo.) 

Lasserre Maass Maass Lasserre 

4 1 , 1 I, 1 4 
5 VII I 1 ,2 15 
9 X I X , 1 I I 108.112a 

11 X X I I I 36. 37. [80] 
15 I, 2 (XXI , 1) IV 111.112b 
16 X X I , 2 V 63b 
17 X I (XXII ) VI, 1 68 
18 X I I VI, 2 67 
19 X I I VII 52. 53 
22 X X I I I VIII 5 
24 I X I X 24 
25 X X 25 
28 XI I I , X X I V X I 17 
29 X I V X I I 18.19 
33 X V (XXVI) X I I I 28 
34 XVI X I V 29 
35 X V I I X V 33 
36 I I I XVI 34 
37 I I I X V I I 35 
39 X V I I I X V I I I 39 
52 VII X I X , 1 9. 66. 73 
53 VII X I X , 2 — 

63 b V X I X , 3 — 

64a X X X X X 11 
65 X X X I I (XXI , 1) 15 
66 X I X , 1 (XXV, XXVII ) X X I , 2 16 
67 VI, 2 (XXII ) 17 
68 VI, 1 X X I I I 22 
69 X X X I I X X I V 28 
71 X X I X (XXV) 66 
72 X X X I I (XXVI) 33 
73 X I X , 1 (XXVIII ) (XXVII) 66 
74 X L I X (XXVIII) 73 
76 X X X I I X X I X 71 
77 X X X I X X X 64a 
78 X X X I ( X X X I I ) X X X I 77. 78 

[80] I I I X X X I I 65.69.72.76.(78) 
81 X X X I V (XXXV) X X X I I I — 

82 X X X V I X X X I V 81 
84 X X X V I I (XXXV) 81 
87 X X X V I I I X X X V I 113. 82 
89 X X X I X X X X V I I 84 
93 X L X X X V I I I 87 
94 X L X X X I X 89 
98 XLIV X L 93. 94 
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Lasserre Maass Maass Lasserre 

99 XLI X L I 99 
100 XLI I X L I I 100 
101 XLI I I X L I I I 101 
106 XLV XLIV 98 
108 I I (XLVI) XLV 106 
111 IV (XLVI) 108 
112 a I I XLVII 115 
112 b IV XLVII I — 

113 X X X V I X L I X 74 
115 XLVII 

II 
PERIODOS 

<84>: von Gisinger der Numerierung Brandes' hinzugefügte Nummern. 
[3]: Eudoxos von Knidos abgesprochen. 
Unter Gisinger wird die Seitenzahl der Fragmentsammlung angegeben (vgl. oben 

S. 237). 

Lasserre Brandes-
Gisinger Gisinger Lasserre Brandes-

Gisinger Gisinger Lasserre Brandes-
Gisinger Gisinger 

272 2 3 304 19 75 340 58 20 
273 a 1 10 305 24 77 341 38 21 
273b 5 3 306 <87> 77 342 59 21 
274 4 [3] 307 23 78 343 — 23 
275 — 308 22 81 344a 75 23/24 
276a 80 16 309 21 79 344b — — 

276b — 14 310 <89> 80 345 76 74 
277 13 27 311 40 89 346 79 75 
278a 14 26 312 29 91 347 46 76 
278b 15 26 313 26 95 348 — 76 
279 9 28 314 27 95 349 81 81 
280 — 28 315 41 97/98 350 71 83/84 
281 11 29 316 30 98/99 351 <91> 100 
282 10 29 317 28 94 352 <85> 87 
283 12 30 318 25 92 353 72 88 
284a 7 31/32 319 33 102 354 73 88 
284b 8 31/32 320 31 102 355 47 86 
285 67 34 321 32 103 356 68 86 
286 18 40/41 322 34 108/9 357 70 92 
287 65 37 323 35 108/9 358 69 101 
288 64 37 324 <86> 116 359 66 104 
289 — 38 325 36 119 360 83 106/7 
290 — 49—51 326 37 127 361a 55 113 
291 60 52 327 — — 361b 56 113 
292 — 52 328 6 83 362 46 114 
293 <84> 53 329 77 70 363 50 115 
294 — 330 — 70 364 <90> 123 
295 — — 331 48 69 365 74 121 
296 — 55—56 332 — 69 366 <93> 121 
297 61 57 333 51 67 367 122 
298 63 57 334 — 67 368 49 125 
299 62 57 335 77 67 369 57 112 
300 17 43/44 336 78 65 370 20 126 
301 42 40 337 45 61 371 82 63 
302 — — 338 53 60 372 — [3 η. 1] 
303 16 72 339 39 59 373 — 

L a s s e r r e , Eudoxos 
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Brandes-
Gisinger Lasserre Brandes-

Gisinger Lasserre Brandes-
Gisinger Lasserre Brandes-

Gisinger Lasserre 

1 273 a 25 318 49 368 73 354 
2 272 26 313 50 363 74 365 

[3] — 27 314 51 333 75 344a 
4 274 28 317 52 — 76 345 
5 273b 29 312 53 338 77 329. 335 
6 328 30 316 54 214 d 78 336 
7 284a 31 320 55 361a 79 346 
8 284b 32 321 56 361b 80 276a 
9 279 33 319 57 369 81 349 

10 282 34 322 58 340 82 371 
11 281 35 323 59 342 83 360 
12 283 36 325 60 291 <84> 293 
13 277 37 326 61 297 <85> 352 
14 278a 38 341 62 299 <86> 324 
15 278b 39 339 63 298 <87> 306 
16 303 40 311 64 288 <88> Τ 17 
17 300 41 315 65 287 <89> 310 
18 286 42 301 66 359 <90> 364 
19 304 43 [S. 127] 67 285 <91> 351 
20 370 44 [S. 127] 68 356 <92> — 

21 309 45 337 69 358 <93> 366 
22 308 46 347. 362 70 357 

<93> 

23 307 47 355 71 350 
24 305 48 331 72 353 

Gisinger Brandes-
Gisinger Lasserre Gisinger Brandes-

Gisinger Lasserre Gisinger Brandes-
Gisinger Lasserre 

3 2 272 38 289 70 77 329 
3 5 273b 40 42 301 70 — 330 

[3] 4 274 40/1 18 286 72 16 303 
[3] 3.43.44. Eud. 43 88 Τ 17 74 76 345 [3] 

52.94 Rhod. 43/4 17 300 75 19 304 
[3] 54 214d 49 — 290 § 12 75 79 346 

[3 η. 1] — 372 49 — 290 § 13 76 46 347 
10 1 273 a 50 — 290 § 14 76 — 348 
14 — 276a 51 — 290 § 15 77 24 305 
14 — 276b 52 60 291 77 87 306 
16 80 276 a 52 — 291 § 18 78 23 307 
20 58 340 53 84 293 79 21 309 
21 38 341 Nachtr. — 296 § 38 80 89 310 
21 59 342 S. 137 81 22 308 
23 — 343 55/6 — 296 § 39 81 81 349 
23/4 75 344a 

55/6 
296 § 40 83 6 328 

26 14 278a 57 61 297 83/4 71 350 
26 15 278 b 57 62 299 86 68 356 
27 13 277 57 63 298 86 47 355 
28 9 279 59 39 339 87 85 352 
28 — 280 60 53 338 88 73 354 
29 11 281 61 45 337 88 72 353 
29 10 282 63 82 371 89 40 311 
30 12 283 65 78 336 91 29 312 
31/2 7 284a 67 77 335 92 70 357 
31/2 8 284b 67 51 333 92 25 318 
34 67 285 67 — 334 94 28 317 
37 64 288 69 48 331 95 26 313 
37 65 287 69 332 95 27 314 
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Gisinger Brandes-
Gisinger Lasserre Gisinger Brandes-

Gisinger Lasserre Gisinger Brandes-
Gisinger Lasserre 

97/8 41 315 108 35 323 119 36 325 
98/9 30 316 108/9 34 322 121 74 365 

100 91 351 112 57 369 121 93 366 
101 69 358 113 56 361b 122 — 367 
102 33 319 113 55 361a 123 90 364 
102 31 320 114 46 362 125 49 368 
103 32 321 115 50 363 126 20 370 
104 66 359 115 92 — 127 37 326 
106/7 83 360 116 86 324 

Übersichtstabelle der astronomischen Daten der 
OCTAETER1S 

(Die Konkordanz mit den späteren griechischen und römischen Kalendern gibt F . 
Boll, Sitzungsberichte der Heidelb. Akad. d. Wissenschaften, Phil.-Hist. Kl. 1911, 
Abh. 1, 30—34.) 

Daten Tierzeichen 
nachEudoxos 

Auf- und 
Untergänge 

Jahr- und 
Jahreszeit-

punkte 

22. Juli Löwe 10 F 147 a : Früh- F 146: Anf. 22. Juli 
aufg. d. Hundes des Jahres 

30. 18 F 149: Anf. 
der Opora 

31. 19 F 150a: Früh-
unterg. d. Adlers 

5. Aug. 24 F 152a: Früh-5. Aug. 
unterg. d. Krone 

11. 30 
12. Jungfrau 1 
13. 2 F 155: Frühun-

terg. d. Delphins 
17. 6 F 156: Früh-

unterg. d. Leier 
7. Sept. 27 F 167: Unterg. 

des Pferdes 
10. 30 
11. Schere 1 
14. 4 F 169a: Früh-

aufg. d. Arkturos 
F 169b: Anf. 
d.Metoporon 

26. 16 F 173a: 
Herbstgleiche 

29. 19 F 174ab: Spät-
aufg. d. Ziege 

3. Okt. 23 F 177a: Spät-
auf g. d. Plejaden 

5. 25 F 179a: Früh-
aufg. d. Krone 

Daten des salt. Kalenders: 
wie sie sind wie sie sein 

sollten 

Pharmuthi 
25 

Payni 4 

16 

2[·] 

27 

Epiphi [.] 
[•·] 

23 

27 

Mesori 2 

4 

Pachon 16 

24 

Payni 

Epiphi 

Mesori 

18* 
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Jahr- und 
Jahreszeit-

punkte 

Daten des sait. Kalenders: 
Daten Tierzeichen 

nach Eudoxos 
Auf- und 

Untergänge 
Jahr- und 
Jahreszeit-

punkte 
-wie sie sind wie sie sein 

sollten 

7. Okt. 27 F 180 a: Anf. d. 
Spätunterg. d. 
Skorpions 
F 180b: Unterg. 
d. Widders bis 
zur Mitte 

9 3 

11. 31 7 
12. Skorpion 1 2 8 

F 182: vollst. 14 (8) 
Spätunterg. des 

(8) 

Skorpions 
17. 6 F 185: Spätaufg. 

der Hyaden 
17 13 

2. Nov. 22 F 187: Spätun- Epagomen4 29 
terg. d. Arkturos dann Lücke 

6. 26 F 1 8 9 : Anf. des 
Spätaufg. des 
Orion 

10. 30 
11. Schütze 1 
12. 2 F 191: Anf. des 

Frühaufg. des 
Skorpions 

13. 3 F 192ab: Früh-
unterg. der 
Plejaden 
F 192 a : Anf. des 
Frühunterg. des 
Orion 

14. 4 F 1 9 3 a b : 
Anf. des 
Winters 

15. 5 F194 : Frühaufg. 
der Leier 

23. 13 F 198ab: Früh-
unterg. der 
Hyaden 

2. Dez. 23 F 201a: Früh-
unterg. d. Orion 

6. 26 F 203: Früh-
unterg. des 
Hundes 

7. 27 F 204a: Aufg. 
des Schützen 

10. 30 F 207a: Spät-
aufg. d. Hundes 

11. 31 
12. Steinbock 1 
15. 4 F 210a: vollst. 

Frühaufg. des 
Skorpions 
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Jahr- und 
Jahreszeit-

punkte 

Daten des sait. Kalenders: 
Daten Tierzeichen 

nach Eudoxos 
Auf- und 

Untergänge 
Jahr- und 
Jahreszeit-

punkte 
wie sie sind wie sie sein 

sollten 

17. Dez. 6 F 211: Früh-
unterg. d. Ziege 

20. 9 F 212a: Früh-
auf g. d. Adlers 

27. 16 F 214 a-d: 
Winterwende 

1. Jan. 21 F 216: Spät-
unterg. d. Krone 

4. 24 F 217: Früh-
aufg. des Del-
phins 

10. 30 F 219a: Spät-
unterg. d. Adlers 

11. 31 
12. Wasser-

mann 1 
21. 10 F 221 ab : Aufg. 

d. Wassermanns 
22.(?) F 221c: 22.(?) 

Wintermitte 
25. 14 F 222: Spätun-

terg. d. Delphins 
1. Febr. 22 F 224a: Spät-

unterg. d. Leier 
10. 30 
11. Fische 1 
24. 14 F 229a: Spät-

aufg. d. Arkturos 
Choiak 16 Choiak 18 

12. März 30 
13. Widder 1 

F 232: Spät-
aufg.d. Krone 

Tybi Β 
Choiak 26 

Tybi 5 

16- (?) 4 F 233: Aufg. der 
Fische 

8 

22. 10 F 234a: Sonne 
im Widder 

14 

28. 16 F 236ab: 
Frühlings-
gleiche 

20 20 

3. April 22 <Winter-
ende ?> 

26 

4. 23 F 239a: Spät-
unterg. der Plej-
aden; Anf. des 
Spätunterg. des 
Orion 

< Anfang des 
Frühlings ?> 

27 27 

8. 27 F 240: Spät-
unterg. d. Schere 

12. 31 F 242a: Spät-
unterg. der 
Hyaden | 

Mechir 6 Mechir 6 
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Jahr- und 
Jahreszeit-

punkte 

Daten des sait. Kalenders: 
Daten Tierzeichen 

nach Eudoxos 
Auf- und 

Untergänge 
Jahr- und 
Jahreszeit-

punkte 
wie sie sind wie sie sein 

sollten 

13. April Stier 1 6 6 
18. 6 F 244a: Spät-

aufg. d. Leier 
19 11 

22. 10 F 245: Sonne im 
Stier 

15 

23. 11 F 246a: Spät-
unterg. d. Orion 

Lücke 16 

26. 14 F 247 a: Spät-
unterg.d.Hundes 

27 14 

1. Mai 19 F 249: Früh-
aufg. der Ziege 

24 

3. 21 F 250: Anf. des 
Frühunterg. des 
Skorpions 

Phamenoth 5 26 

12. 30 
13. Zwillinge 1 Phamenoth4 Phamenoth 6 Zwillinge 1 

F 253: vollst. 
Frühunterg. des 
Skorpions 

12 

14. 2 F 254ab: Früh-
aufg.d.Plejaden 

F 2 5 4 c e : 
Anfang des 
Sommers 

13 7 

19. 7 F 257: Spät-
unterg. d. Ziege 

12 

22. 10 F 258a: Sonne in 
den Zwillingen 

15 

29. 17 F 259: Früh-
aufg. der 
Hyaden 

Lücke 22 

31. 19 F 260: Spätaufg. 
des Adlers 

Pharmuthi 3 24 

6. 25 F 262: Frühun-
terg.d. Arkturos 

30 

11. 30 F 263: Spätaufg. 
des Delphins 

11 Pharmuthi 5 

12. Krebs 1 6 
17. 6 F 264: Anf. des 

Frühaufg. des 
Orion 

17 11 

27. 16 F 173a: 
Sommer-
wende 

21 

6. Juli 25 F 267: vollst. Pachon 9 30 6. Juli 
Frühaufg. des 
Orion 

12. 31 Pachon 6 
13. Löwe 1 7 



WORTREGISTER 
Angeführt sind nur die wichtigeren Wörter und Namen. Die Auswahl erstreckt sich 

auf alle Quellentexte und Zeugnisse unter Auslassung des Anhangs (S. 128—134). 
gßs-is: das Wort begegnet mehr als zweimal zwischen Z. 9 und 15. 

228*: das Wort begegnet mehr als einmal auf der Seite. 
(Αίολος): indirekt bezeugtes Wort. 

<233>: das Wort ist an dieser Stelle durch Konjektur wiederhergestellt. 
[67*]: Eudoxos abgesprochene Stelle. 

A 
'Αβδηρίτης 11212 

Άγάθη 1243 

όγαθός, τό άγαθόν 6U 13s114'·13 212e 221 

όγγείον 754 

'Αγησίλαος 61 

άγνεία 115» 
"Αιδης, "Αιδου 106» 119* 
'Αετός, Άητός, ΑΙητός 47" 53« 54s 67« 

58» 6311·11 80a 881 8913 96s 226 234 
Άζαριτία 117" 
"Αζαρος 124» 
Άζηνία 113" 
άήρ 86»-" 872_ls 88» 892 9223 108« 
Άητός s. 'Αετός 
Άθαμανία 12211 

Άθηνδ 227 
'Αθήναι 433 5« 
Αθηναίος 126» 
"Αθως 11223 

Αία 121"·16 

Alyaios 125* 
Αίγιον 114® 
ΑΙγόκερως 47"·24 49» 64·-" 5513·» 561S.22 637-2ΐ 
ΑΙγύτπιος 92 ΙΟ2» ΙΟΙ20 102«·8 1033·13 

105» 106* 107" 110' 1115·» 1271» 233 
Αίγυπτος Aegyptus 4" 687 7 » β7"2· 9" 212 

542ι 100» 105" 11711 

ΑΙητός s. 'Αετός 
ΑΙΘίοπες 108" 
ΑΙΘιοπία 9" 10013·" 102" 108"·17 

Αίμον 1211 

Αϊξ Capeila Capra 45»·17 63" 66» 8217·20 

8724 9321 9421 228 <233) 
(Αίολος) Aeolus 116» 
αίρετός 1322 142"· αίρεϊσθαι 14" 
ΑΙσχίνης 42' 613 V 
'Ακαδημία 912 192· 20« 
άκίνητος 69" 

άκρασία 8422 86" 89ι 922ί·" 
άκρόνυχος, άκρώνυχος 8220·2' 8312"28 

84ΐο-2ο 85» 89s·13 902"22 91" 9211·21 

932-12 9421 956·11 228* 231» 232* 233* 
234 

άκρος καΐ μέσος λόγος 372 

'Ακτή 122» s. Καλή 'Ακτή 
Άκτίς 517 6" 
<*Ακτωρ) Actor 1167 

Άλιζώνες 120" 
'Αλκηστις 12617 

άλογος 1322 2184 

'Αλός 123" 
άμαυρός tenuis 4621 482β 4911·13 

άναθυμίασις 10722 108« 109" 
άναλογία 19" 22»·31 2313·" 288 29» 
άναλογίζομαι 171 

άνάλογον άνά λόγον 211»-84 231·2 25· 
26*"" 271·2 

άνάλυσις 19" 20· 
'Αναξαγόρας 12» 22" 
άναξηραίνω 1053 11723 

άνατέλλω exorior 5631 5720 δβ2-» 591·2" 
607"3' 612-17 622· 63»-27 641-2· 65"·21 

662 72» 747 225 233 2 34» 
άνατολή ortus 5711·» 5925 62" 63" 651·· 

6720 6813 693·" 7Ο2·18 7112·" 7218 7311 

74ι» <772> 79ι· 116ι 
'Ανδρομέδα 468·» 52" 5913·24 60· 6327 

644·» 
άνελίττουσαι 67" 68s·» 
άνεμος ventus 7724 79" 80" 81»-24 83»·18 

8418·20 91· 93» 
άνισος 24· 304 

άνίσχω 5720 83" 8626 89»·22 91" 
"Ανουβις 103» 10813 227 
άντικαταδύνω 582··27 5 92·-2· 622ϊ·2β 63" 
άντιλογίκός 10" 7423 

άντιπερίστασις 10018·22 

Άντίρριον 1224 
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Αντοικο; 1 0 0 " 

' Α ξ ι ό ; 1 2 1 " - " 

ά ξ ω ν 4 1 « 69 2 · 8 7 0 7 · 1 1 7 1 " · " 

άίτηλιώτη; 82* 9 4 " 
τ Α τ η ; δ3 8 6 ' 

Αττλανή; inhaerens 1 5 s 1 7 " 18»·3 3 9 s 

6720-2· 68 1 3 · 3 3 69 1 1 70 · 7 1 3 · 1 3 7 2 " 

Αττοκαβίσταμαι 763 

άττοκατάστασι ; 762 

' Α π ό λ λ ω ν 101 2 3 1 0 2 ' 1 1 5 " 228 s. Πύθιο* 

• Α π ο π ι ; 1 0 7 " 

Α π ό σ τ α σ ι ; 1 6 ' · " 

Α π ό σ τ η μ α 1 6 " · " 

Α π ο σ τ ρ έ φ ω 70 ι 

^Αράχνη) arachne 18 1 7 

Α ρ γ ε σ τ ή ; 80» 8 1 " 8 2 ' 8 7 " 9 4 1 · 1 1 96 1 

' Α ρ γ ώ Argo 4 8 " · 2 1 4 9 " · 1 1 6 4 " · 2 0 5 6 " 

68 8 · 2 1 592 6227 6 3 " 

'Αρειμάνιο? 1 1 9 8 

" Α ρ η ; 7 1 " 7 2 s 1 1 1 1 3 

άριθμόί <20*> 233 2 6 · - · 36» 37« 

' Α ρ ι σ τ ο τ έ λ η ; 4 " · " 92 0 

Ά ρ κ ά δ ε ; 1 1 3 2 1 

Αρκτικό; κ ύ κ λ ο ; 61 2 0 

"Αρκτοι Arctoe 4 2 · - " 45 2 · 51 2 3 

ά ρ κ τ ο ; 67 2 0 · 2 2 6 5 " 722 7 3 ' 1 2 1 2 1 

Μ ε γ ά λ η " Α ρ κ τ ο ; 422 8 44 1 8 - 2 » 45* 46 2 2 · 2 3 

512S.2· 522 5610,1» 
Μικρά " Α ρ κ τ ο ; 4 2 2 · 4 5 " 6522 

Ά ρ κ τ ο Ο ρ ο ; 5 9 ι 8 1 " 8420 9022 9 5 " 227 228 

231 

Ά ρ κ τ ο φ ύ λ α ξ Custos 4 4 " · 2 1 5 1 2 1 · 2 ' 55 2 8 

572-2« 58»·<31> 6 5 2 0 - 2 9 6 6 s - " 

Α ρ κ τ φ ο ; 652 8 

'Αρμένιο; 9 8 " 

άρμονικό; 364 

Ά ρ ο ύ η ρ ι ; ΙΟΙ 2 2 102»·· 

Άρ-π-οκράτη; 1 0 7 2 

' Α ρ τ ά κ η 1 1 8 3 

' Α ρ χ ύ τ α ; 42 8 2 0 1 7 · 2 7 2 1 " · 3 2 36" 

" Α σ δ υ ν ι ; 100" 

' Α σ ί α 78 1 2 

Ά σ ι ν ε ύ ; 114* 

< Ά σ κ α λ ω ν α ϊ ο ; > 1003 

Ά σ κ α ν ί α 1 1 7 2 2 · 2 7 

Ά σ κ λ ή π ι ο ; 1 2 6 " 

" Α σ κ ρ η 1 2 3 1 1 · < 1 3 > 

Ά σ σ ύ ρ ι ο ; 39 · 

' Α σ τ ε ρ ί α 99 1 1 

Α π τ ή ρ Stella 9»1 1 8 · 4 1 " 42 4 · 2 4 4 4 2 2 · 2 · 

4 6 · · " 482" 4 9 1 1 · 1 3 5 1 2 0 5422 5 8 " 6 7 2 5 · 2 7 

7 1 1 » · " 727 7 3 2 - 1 · 

ά σ τ ρ ο λ ο γ έ - ω 82 8 

Α σ τ ρ ο λ ο γ ί α astrologia 3 " 6 " · 2 7 1 6 2 · " 

17» 397 75 7 77« 9 6 " 1 1 9 " 
Α σ τ ρ ο λ ό γ ο ; astrologus 3 · · 1 0 7 s 3 1 7 " 

1 8 " 7 8 2 3 · 2 · 
άστρολογούμενα 5 " 1 5 — 1 8 (tit.) 
άστρον astrurn sidus 9»4 10ι 15s 163"13 

1 7 4 · 7 3 9 s 4 1 9 - 2 8 5 0 " 5 5 · 667 7 2 1 1 · " 
7 5 2 - 5 7 7 2 

Αστρονομία 6 " 92 0 9 6 · 
Αστρονομικό; 1 8 1 2 

Αστρονόμο; ΙΟ 2 · 2 2 " 6 7 " 
Ά σ ώ 1 0 2 " 
' Α τ τ ι κ ή 1 2 1 " · 2 1 

α υ χ μ η ρ ό ; 1 0 7 " · 2 0 

α ύ χ μ ό ; 1 0 8 · · " 
Αφανή; 5 4 " 5 5 2 · " 56 1 

Αφανισμό; 7 4 " 108 2 1 

' Α φ ρ ο δ ί τ η 1 5 1 3 72 7 ΙΟΙ 2 8 

' Α χ α ί α 1 1 4 s 

Β 

β ά σ ι ; 3 3 3 · » 3 4 4 - " 3 6 1 " 7 

Βερεκύνθιον δ ρ ο ; 1 1 8 1 0 

βορέα; 47 2 2 · 2 7 6 9 " 82» 842~25 862 9 0 " 

9 1 4 - 2 4 9 4 " 231 

βόρειο; 42 1 51» 7 1 1 109 7 s. Ί χ θ ύ ; 

βορρά; 464 8 3 " 9 1 " 

βορρόθεν 57 2 8 68 7 ·» 6 3 1 7 " 2 8 6 4 » · " 66 2 · 
6 6 Χ 1 - 2 4 

Βορυσθένη; 120 2 1 

Β ο ύ β α σ τ ι ; 226 

Βούσιρι ; 1 0 5 1 8 

Β ο ϋ τ ο ; 1 0 6 " 1084 

β ρ ο ν τ ά - ω 8023 

β ρ ο ν τ ή 8 0 " 8 1 5 - 1 8 8 4 " 9 4 " 

β ρ ο χ ή 834 8 9 « 

Βύβλιοι 1 0 4 " 

Β ύ β λ ο ; 104 1 · · 

β ω μ ό ; 2023 2 1 · 

Γ 

Γέται 1 1 1 " 

γ ε ω μ έ τ ρ η ; geometra 42 g 7 8 202 8 30· 3 3 · 

3 4 " 

γεωμετρία 19 2 0 208·7 2 1 " - 2 8 22 1 

γεωμετρικό; 42 8 

γεωμετρούμενα 5 1 8 1 8 — 3 7 (tit.) 
γ η Γ ή γ α ί α 16 4 1 7 3 - 8 41 3 2 6 3 " · " 663 1 653 

663 973 2 ΙΟΙ 3 1 0 2 " 1 0 8 1 " 7 1 0 9 · - " 1 1 0 1 8 

1 1 1 · 1 2 1 " 232 233 

Γ ή ; Περίοδο; 6 3 1 9 7 8 · 2 7 9 8 " · 2 3 995 · · <1002> 

1 1 1 " · " 1 1 2 2 0 113® - 1 1 1 1 4 4 - 2 2 1 1 5 " 

1168 (Ambitus terrae) 1 1 8 " 1262 96— 
126 (tit.) s. Περίοδο; 
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γ λ υ κ ύ * 1 0 1 " 1 2 4 " 

γ λ υ κ ύ τ η ; 1 0 1 " 

Γορτυναία 1 2 6 1 1 

γ ρ α μ μ ή 26«· · 3 7 1 7 3 " s. κ α μ π ύ λ η 

Γύζαντε* 1 1 4 2 0 1 1 6 1 

Γυμνοί 9 " 

Δ 

δαιμονικό; 1 0 7 · 
δαιμόνιος 104* 
<Δ>έδυ 233 
Δεινόστρατο* 1 9 2 0 

Δελφΐ ; (ή) 6 " 6 " 

Δελφί* (ό) 4 7 « 6 8 " 6 3 " 8 0 " <898> 902 

9 5 1 1 227 234 
Δ ή λ ι ο ι 2022 21»·4 

Δ ή λ ο * 2 1 · 
Δ η μ ή τ η ρ 110* 

διαιρέ-ω 2 6 " 2 7 ι s. διηρημένη ά ν α λ ο γ ί α 

δ ι ά λ ο γ ο * 6 " 1 2 7 » 

διάμετρο* 17» 3 0 s - " 3 1 2 3 2 3 · 5 

διάστασι* 2 1 1 2 

δ ι ά σ τ η μ α 1 7 7 

δ ι α σ ώ ζ ω 67» 68 s 

Δίδυμοι 44 2 ' 46* 6 2 " 6 6 " 6 7 ' 6 6 " 6 6 " · 2 3 

[67 s] 233 
διέξοδο* 72* 

διηρημένη ά ν α λ ο γ ί α 22 1 0 

δ ι κ α ι ο π ρ α γ έ - ω 1 4 ' 
Διονύσιο* 10 1 0 

Διόνυσο* 102 1 2 1 0 7 " 110 4 

διορισμό* 20* 
δ ι π λ α σ ι ά ζ ω 2 1 · · 1 1 

διπλασιασμό* 2 0 " 
δ ι π λ ά σ ι ο * 2 0 » 98 1 

δ ι π λ α σ ί ω ν 3 0 ' 
δ ιπλοϋ* 9 7 " 

Δ ρ ά κ ω ν Anguis Serpens 4 3 3 · 2 ' 6 0 s ' • 3 3 

s. "Οφΐξ 
δύναμι* 107»· 1 4 1 0 8 " 

δ ύ ν ω 67 2 2 · 2 6 5 8 " 6 9 1 3 · " 6 3 " ~ 2 8 64 1 1 

662 5 ·2» 6 6 1 3 · " 7 2 " 8 0 2 - 1 8 83 1 2 " 2 3 842 0 

8 5 ' · » 8 6 1 - 2 3 8 7 1 · · 2 4 89*· 1 3 9 0 2 · · 9 2 " ~ 2 1 

938-22 941.21 9 5 " 226* 2 2 7 · 228* 2 3 1 
232 233* 

δύομαι 58 2 · 4 5 9 » · " 6 2 · · 2 ' 6 3 " 642 6 6 · · " 

7 6 1 · 3 8 1 " 8 3 " 
δυσαερία 8023 8 1 " 
δύσι* occasus 67 2 1 77 2 8 5 " 
δυσμαί 6813 6 9 3 · " 7 1 · " " 72 1 3 7 3 » 

Ε 

ί α ρ 9 0 " 

έαρινό* 92» 231 

έ γ κ λ ί ν ω 70 1 3 7 2 " 

έγκύκλιο* 67 3 1 682 

' Ε κ ά τ η 1 1 8 » 

' Ε λ ί κ η 4 2 " · " 

•Ελίκων 1 0 · 2 1 " 

•Ελικών 1 2 3 " 

•Ελλά* Graecia 8 " 1 1 3 « 

έ λ λ ε ί π ω 2 3 " 

' Ε λ λ η ν ε * 98» 1 0 2 ' · " 126® 1 2 7 2 0 

• Ε λ λ ή σ π ο ν τ ο * 9 " 

έναλλάξ 2 6 · · " 

Έ ν γ ό ν α σ ι 4 3 » · " 6 2 " 6 6 » 67»· 58» 6 0 « 

ίν ιαυτό* annus 7 1 " 7 6 s - 2 2 1 1 1 · · " 

s. μέγα* ίν ιαυτό* 

Έ ν ο π τ ρ ο ν 40« 4 6 " 532 642« 653 3 9 — 6 7 

(tit.) s. Κ ά τ ο π τ ρ ο ν 

ί π α γ ό μ ε ν α ι ήμέραι Ι Ο Ι 2 0 102» 228 

ί π ι β ρ ο ν τ ά - ω 8 1 · 

έπίπεδον 69 s · * 7 0 ' · " 

ίπισημαίνει 80 1 3"2» 8 1 2 · 4 8 2 " · 2 S 8 3 " · 2 * 

848-20 8 5 " 8 7 " 8 Θ 3 · " 9 1 " 9 2 · - " 9 4 · - " 

9 6 " 2 2 7 * 232 

έπισημασία 78 4 · 8 

έπιστρέφω 69 2 " 1 2 7 2 2 · " 

ί π ι τ έ λ λ ω exorior 7 9 " 8 1 " 8 2 " - " 8 3 ' 

8410,11 852-22 8 7 " · 2 0 882 898 9022 9 1 1 3 

932,21 9 4 · - » 9 5 4 - 2 0 227 228* 2 3 1 * 233* 

234* 

"Εριφοι Haedi 4 5 " · " 632 6 6 8 · · 822 2 8 3 " 

Έ ρ μ η * 1 5 " 7 1 " 7 2 ' 1 0 1 " 102 2 1 0 6 " · 2 0 

Έρμιονικό* κ ό λ π ο * 1 2 2 1 

Έ ρ μ ό τ ι μ ο * 1 9 2 · 

( ' Ε ρ υ θ ρ ά θ ά λ α σ σ α ) Mare rubrum 1 2 6 " 

έσπέρα 834 9 2 " · " 

( Έ σ τ ι α ι ώ τ ι * ) Hestiaeotis 1 2 5 1 

έτησίαι 7 9 " · " 804 8 1 » · · 1 0 8 " 1 0 9 1 234 

§το* annus 7 1 " 7 5 " 1 1 9 1 0 

εύδία 82 1 9 0 » · " 

ΕΟδοξο* Ιατρό* Κνίδιο* 6 3 1 1 1 8 " 

Ε ύ ρ ώ π η 1 2 5 · . · " 

ί ώ ο * matutinus 7 9 " 8 0 2 - 1 8 8 1 " 8 2 " 8 3 ' 

' 8 5 ' " Μ 8 6 < 4 ) - " 8 7 " · 2 4 88 ι <898> 9 3 2 1 · 2 2 

944~· 9 5 4 - " 226* (ήωο*) 227* 228 233* 

234 

ίω* ίωθεν 82 1 9 4 ' 

'Εωσφόρο* 7 1 " 

Ζ 

Ζάκυνθο* 1 2 5 " 

ζαρήτ ιο* 1 1 7 " 

Ζεόγμα 6810 

Ζεύ* 1 6 " 67 2 8 7 1 " 7 2 · 9 9 » 1 0 7 " · " 1 1 0 · 

1 1 9 4 1 2 6 · · " 
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ζέφυρο? 7927 801 81» 823·' 8 3 " 8426 

9011-1» 9213.22 934 941-M 952, ? 
ζωδιακός 4123 61· [5628] 7020 7 1 " 73» 
ζφδιον 1 64~» 4 1 " 6 6 " 66al 6 7 " 6 8 " · " 69s 

708-1« 712.14 758.« 762 
ζωον 1 4 " 

(Ζωροάστρης) Zoroastres 119· 

Η 
ήδονή 6 " 1 3 " 144"1» 
ήλιακός 7 4 " 
ήλιο? sol 101 1 6 1 1 6 " 1 7 · - " 6 1 ' · " 67" · 2 1 

6 8 " 6 9 · " " 702"» 7 1 " 72s 7 3 " 7 4 Μ 3 

752.« 7 6 " 9 1 " 1034 10720·21 234· 
Ήλιος 7 1 " 101" 102 1 107" 
Ήλιούττολις 711,2· 1 1 0 " 
ΉλιουττολΙτης 6 " 
ή μέρα 72'·8 7 6 " 7 9 " 81« 8211 8 5 " 8 8 " 

902» 91s 922 s. έτταγόμεναι ήμέραι 
Ηνίοχος Auriga 464"1· 6 2 " 632 662β 66··" 
"Ηρα 232 234 
'Ηρακλή* 9910-2» 

θ 
θάλαττα (-σσα) 103»·" 104« 107" 108'·20 

109" 11714·1 ' 11921-24 1 2 0 · - " 121»·11 

126" 
Θαλής 126» 
θεομέδων 433 

θεός 621 1413 38ι 102» 103" 10620 1 0 9 " · " 
1 1 0 " - " 116' 

θεριναί τροπαΐ 62s 6 8 " 8211 

θερινός τροπικός κύκλος 62»·22 10023 

θέρος 9 4 " · " 10013-22 101» 11724 1 2 3 " 234 
θέσις 69» 70» 7 1 " 
θεώρημα 7 " 17· 192·13 342 θεωρηθέντα 

33' τεθεωρημένα 33· 
θηρίον Bestia 6013·1 ' 6413·20 6021 611·4 

662». so 
θησεύς 126" 
θούηρις 106" 
θυμιατήριον θυτήριον Turibulum 60 s - 1 · 

5421 6 3 " · " 64 1 1 · " 

I 
Ίαπυγία 1 1 4 " 
Ιατρικά 4S» δ22 

Ιατρός 42» 1 1 8 " 
Ιδέα 12®·" 
Ιερεύς 62 61 7 1 4 · " 81»"34 1 0 0 " · 2 1 1 0 7 " 1093 

110" 1113 

ΙερογραμματεΟς 9» 
Μερόν Όρος 121»·" 

Ικτίνος 91»·"·2 1 

<Ίνδ-> India 11822 

'Ιόλαος 99"· 2 0 

Ίτπτόλυτος 1 2 6 " 
Ηπτοττέδη 7 3 " 
Ίτπτος 46· 4 7 ' · " 6 2 " <632»> 643 <68"> 

6911 631»-2 ' 8 1 " 
Ισάκις 2 3 " · " 242·3 

Ισημερία aequinoctium 631 ' 8211·13 8 6 " 
8 8 " 9124·2· 922 227 231 

(σημερινός κύκλος 61* 62» 642 

'Ισθμός 12124·2* 
Ίσια 88"· 2· 
Ίσις ΙΟΙ2* 1 0 2 2 " " 1 0 3 ' · " 1 0 4 · " " 1 0 6 " · " 

1061-21 107» 1081·12 109*·" HO1"» 228 
ίσος 2 3 " 24»·" 26» 27*·» 28ι~* 291 333·» 

34* - 1 ' 36*"' 7 2 " 7 3 " 
δι' ίσου 27· 283·' 29» 
Ισάτης 2 3 " 
Ισοχρόνιος 6 9 " 72* 
Ισοχρονίως 691 7 1 " 
'Ιταλία 7 8 " 
Ίφθίμις 233 
'Ιχθύς 463 4 7 " 482*-2» 49"· 2 2 5623 64ι~2» 

664 9 1 " Βόρειος 'Ιχθύς 644 Νότιος 'Ιχθύς 
Piscis austrinus 4920 602·14 6 6 " · " 
674 632β 643·11 

Κ 
καθόλου 1 9 " 2233 232 26»·10 

Καλή 'Ακτή 1261 

ΚάλλπΓττος 1 5 " 6 7 " 68· 
Καλχηδονία θάλασσα 117" 
Καλχηδών Χαλκ- 1 1 7 " · " 
καμττύλαι γραμμαί 321 6»* 202» 2123 22»·» 

καμττύλον έν νραμμαΐς 2020 

Κάνωβος 931 64Μ 662 

Καρκίνος 442» 6022 52«-" 6 6 " · " 5614-31 

Ö7·-24 682·27 6622 234 
(Καρύστιος) Caristius 116' 
Καρχηδών (ή) 1151124« 
Καρχηδών (6) 124» 
Κασθαναία 123" 
Κασσιέττεια 462"21 6124 6 0 " 631»-24 

<Κασταλ(α> 122» 
Κάτοτττρον 4020·2* 
καΰμα 792» 804·10 81»·12 101* 
Κένταυρος Centaurus 6Ο'-30 6 4 " 662 ' 

5910.20 6θ20·22 <6112> 631»-2· 64» 
κέντρον 69· 7 0 " 74*~» 
Κεραύνια 121"·2 2 1 222 

<Κέρων> Ceron 1252 

Κήτος Cetus 4826·2 ' 4Θ2-22 60 2 · " 6 4 " 66» 
69"· 2 6 60» 6δ2" 664-1 ' 
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Κηφεύς 4δ21 462 47· 5124 65» 591«-27 608 

6 1 " 6221 

ΚΙμβρος 118' 
κινέ-ω 6720·21 68»·12 7 0 · - " 713·» 7210·13 

κίνησις motus 16" 18® 36" 67»~31 68" 
70S-U 71* 73' s. ούράνιαι κινήσεις 

Κίος 11723·27 

Κλείτωρ Clitorius lacus 11315·19 

κλεψύδρα 754 

κλίμα 5222 542ί 122' 
Κυίδιος Cnidius 33·20 42' 631 β13"27 7» 87 

gu.i» ΐ 9 " 2112 227·24 38* 42' 118" 
Κνίδος 730 642» 552 

ΚολαξαΤος 12621 

κόλουρος 66 s - 2 4 

<κομήτης> cometa 814 17" 
Κοτττώ 103® 
Κόραξ Corvus 5025·30 532t 632· 64' 
Κορινθιακός κόλπος 1222 

(Κόρινθος) 12319 

κόσμο? 622 382 424 55» 683ϊ 69" 7112 73» 
10920 

Κρβτήρ Κρητήρ Crater 482° 5024·2» 532ϊ 

58»·20 63" 
Κρεμμυών 113® 
κρήνη 104' 1131 2 ·" 1171 0-" 121" 122» 

1262 (Jons) s. πηγή 
Κρήτες 126» 
Κρήτη 1255 - 1 0 

Κριός Aries 464 4825 ·2' 53"~21 δβ2·24·?»] 
6411-1» 651 - 2 ' 66« 83" 91" 231 <233) 

Κρισαία θάλαττα 122· 
ΚρισαΤος κόλπος (μυχός) 12122 122s 

Κροίσος 126' 
κρόμμυον 1003 

Κρόνος 15" 6728 71" 72» 101" 1022 

κυβικός 2111 

κύβος 2011·24 

Κυζικηνός 1923 2112 1183 

Κύζικος 5" 10' 
κύκλος 16" 301 - 1 2 311 43· δΙ2"20 52« 

53«. 2ΐ 54" 55«-" 564-1»· [2 ί] 69" 7012·17 

71" 7214 733-14 743-11 s. άφανής θερινός 
Ισημερινός λελοξωμένος τροπικός φανε-
ρός χειμερινός 

κύλινδρος 344-22 354 · · 
Κυνόσουρα 4 2 " · " 
Κύπριος βοΟς 124" ·" 
κύων 1031 ' ·" Κυνών διάλογοι 5 " 127" 
Κύων Canicula Canis 488"22 6412 5721·28 

58«-2Ο 6120 7 9 " · " 8623 8710 9312 225 
234 

κώνος 343-2235 4· · 
Κφοι 1241»·22 

Λ 
Λαγωός Lepus 48"·1 2 4911·12 5 4 u 6721·28 

68« 6122 

λάρναξ 102"·" 10311 1041 

Λάτμος 1188 

λελοξωμένος κύκλος 164·12 742·3 

Λέων (astrum: Leo) 4428 δΟ22""29 512· 522·11 

6620 68 1 - 2 ' 2 34 
Λέων (nomen viri) 1912 

λήμμα 207 30' 8 34" 
Λητώ 108« 
Λιβύη 99" 11422 

(ΛΙγεια ? Λιγύη ?> Ligya 1167 

Λιγύστιοι 1244 

λίθος 9 8 " · " 11811·14 12420·22 

Λιπάρα 1163 

λ(Ψ 823 83" 84' 871 884 891 92" 94" 
λόγος 16"·2 2 234-1» 242-10 251"4 262 27· 

282-7 292-' 30' 322·6 368 ·1 0 372 638·11 

ν. άνά λόγον 
λοξός 482 66» 69· 72" 73" 
λοξό-ω 748 s. λελοξωμένος κύκλος 
Λυδός 126" 
λύπη 141 

Λύρα Λύρη 47s 5123 6 8 " · " 59· 6 1 " 8 0 " 
8622 90· 932 227 233 

Μ 

(Μάγοι) Magi 1192·» 
μάθημα 194·31 724 

μαθηματικός mathematicus 6 " · " 72 β23 

162"23 171·22 192 202 2233 363 3 9 " 682 

Μανέρως 1059 

Μασσαγέται 98'·11 

Μαυσωλός 5β 

Μεγάλη Κώμη 1268 

Μεγαρίς 12123 

μέγας ίνιαυτός annus magnus 7516 7616·18 

μέγεθος 101 171"· 223S 234~8 241"· 26· 
2611·13 271·6 281·6 291 69» 

Μελάμπους 11313 

Μέλας κόλπος 112··» πόντος 111" 
ποταμός 112'·8 

Μέμφις 64 9 " 1011 

ΜεμφΙτης 835 

Μεναίχμειος 2018 

Μέναιχμος 19" 2031 2132 

μέρος 332 ·8 34s-22 36· 
μεσημβρία 722 73' · · 
μέσος medius 432· 452' 472· δΟ21"2» 62 · ·" 

63" 642-" 561 0 - 2 · 67· 622· 68»·" 693-1' 
70».ι3 7114 72« 73»-13 83" 8924 μέση 
2Q27 2110-μ άκρός καΐ μέσος λόγος 372 
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μεσότης 36a 

μεσσηγύς 4132 472· 
μεταβολή 84" 
μεταπίπτω 71» 81"·17 8310 

μετάπτωσις 71* 
μετεωρολογούμενα 622 383 

μετοπωρινός 8211·13 88" 
μετόττωρον 82* 
μετρολογία 20s 

μήκος 26» 97s* 98ι 

<Μηλεύς> Meleus 1262 

μήν mensis 71« 72'~» 7 5 " 111· 
μίγνυμι 122·1* 
μΐξις 12» 
Μνήσαρχος 116* 
μοίρα gradus 172S 18« [662»] 782· 
μόριον 721 763 

Μοσσύνοικοι 9822 

Μύσων 12610 

Ν 
Νείλο? 100" 101« 10712 1081"" 1092·' 

110* 117" s. ποταμός 
Νεκτάναβις δ2 

Νέφθυς ΙΟΙ25 1022·* 103" 108·"13 

Νίκη 1021 

νομοθέτης 428 

νόμος 5" 38® 9727 102» 
νοτία 79·» 80® 82» 95» 
νότιος δΐ8 711 8121 108" 109» s. ΊχΘύς 
νοτόβεν 67Μ 68» 63"-28 64" 6δ28·2» 6612·23 

νότος (auster) 792·-28 842~·6 8612·" 
871-1« 88* 89'-" 92" 94" 952·" 232 
233 

νότος (meridies) 481 50s 573·21 69" 662S 

12121 s. meridianus 
Νύμφαι 12211 

νύξ 862* 

2 
ξηραντικός 107" 

ξηρότης 10722 108· s. άναξηραίνω 

Ο 
δγκος 17s 

ΟΙστός 47»° 652β 68"·24 63"·" 
'Οκταετηρίς octaeteris 6* 6" 76'-13 

76*·8 8831 76—96 (tit.) 
όμαλής 67» 681·2 

δμβρια (τά) 10021 

Όμβρικοί 114" 
δμβρος 87" 94" 108" 
<·Ομηρος> 121" 

όμίχλη 8112 109" 
όμογενής 23* 
όμοιος 301 
όμοιότης 23" 
όμόκεντρος 68"·" 
"Οπικοί 11413 

όττώρα 79·' 
όρθός 66" 69··8 70'·12 

όρίζω 37« 762 

όρνιβίαι 91*·18 231 
Όρνις 47'·21 δΐ23 6213 65·· δ810·" 6912 

62»-Ι2 6311·" 
δρτυξ 9910-·1 

Όσιρις 101» 1021-·· 103s·" 1061*-·0 

1061-1· 1071-17 1081-21 1091-" 231 
ούράνια (τά) 68· 
οϋράνιαι κινήσεις caeli motus 731 81* 93* 

6731 astrorum motus 77·* 
ούρανός caelum 16"·" 39» 412··32 49" 
Όφιοΰσσα 123" 
Όφιοϋχος Ophiuchos 432°-2· 442 6213 

632· 67· 60"·38 618·13 6613"2* 
Όφις Anguis Serpens 4221 43u-2« 44» 

462· 6027 6123 5212 6622 67s 602· 6113 

s. Δράκων 

Π 
Παλλήνη 11223·2« 
παράλληλος 72" 
παρανατέλλω 66s3 s. συνανατέλλω 
παραχωρέ-ω 73" 
παραχώρησις 70ι* 
παρεκτρέπω 68" 
Παρθενίς 116»·" 
Παρθένος Virgo 441»-22 62" 6621 681*·23 

59»-" 226 
πάροδος 7220 

Παφλαγονία 116" 117··· 
Πελοπόννησος 12120·25 

περιάγω 691* 
περιαγωγή 69" 
περίοδος 70" 
Περίοδος 96" 988·13 111··1* 11213 11322 

116s 119· s. Γης Περίοδος 
περίστασις 8δ2· 861 

περιφέρεια 17· 70ιί 

περιφορά 161'·1* 
Περσεύς 4610·20 62" 66· 623-·1 64·"2» 

6Ö2-28 66· 
πηγή 124" 12511 s. κρήνη 
πηλικότης 23s 

πλάγιος 68" 
πλάνητες (813) (quinque sidera) <1717) 

(planetae) 71' 



Wortregister 285 

πλανώμενα πλανώμενοι 16* 187 6710 

ΠλαταιαΙ 113« 
πλάτο; 97» 981 

Πλάτων Plato 41·»1 δ7·» 7»·" 8 ' ΙΟ3·12 

12® 1 9 " · u 20 1 · " 2124·31 22"·3 2 11910 

Πλατωνιάδης 11* 
Πλατωνικό? 2 2 " 
Πλειάδες Vergiliae 46" 82" 85 8 · " 92" 

94»· β 228 231 233 
ττληθοί 27· 28»·· 29» 37· 
πνεϋμα 82» 8423 87»» 91" 104· 105» 107»°·22 

109' 
πνέ-ω 8 3 " · " 84»~20 8 9 ' · " 9011"24 914"24 

94Μ 96" 231 232 233 234 
Πολέμαρχο? 68· 
πολλαπλασιάζω 237 

πολλαπλασιασμός 2311 244 

πολλαπλάσιο; 23 ι°-1β 242·3 

πόλο; 1610·13 3 9 " 41»» 42* 55»-18 561·4 

6833 6912·14 70" 71"-»° 738"11 

πολύγωνον 301 

ποταμό; 98· 101" 103» 105» 106» 1173 

11923 120" 121" 226 227 234 
Ποταμό; 48" 497-10 541 1 ·" 561 5817·27 

60» 66" 
Πρίαπο; 1183·4 

πρίσμα 332·8 34«·» 351 

πρόβλημα 201·4 2120·21 22· 67»·" 681 

πρόδρομο? 7920 

προηγέ-ομαι 712 

Προιτίδε; 11314 

Προκόννησο; 1211» 
Προκύων minusculus Canis 50s*·82 5 721,25 

68* 631 0 ·" 
Προμηθεύ; 233 
προορνιθίαι 9024 

Προποντί; 9 " 
Προτρυγητή; Provindemiator 44»» 234 
Πρωταγόρα; 112" 
Πυθαγόρα; 115"·<"> 
Πυθαγόρειο; 375 

ΠυΘαί; 116» 
Πύθιο; 116" 12610 s. "Απόλλων 
Πυθόπολι; 11718·22 

πυραμί; 332~» 344~2» 36 ι 

πυρώδη; 101" 107"·»° 10920 

Ρ 
"Ρέα 101" 
•Ρίον 1224 

Σ 
Σάϊ; 227 232 
Σαρπηδονία πέτρα 111»0 

Σαρπηδών άκρα 1121 

σελήνη 161·* 16 1 0 17 8 - " 70»-" 717·10 7 3 " 
748~" 105" 113»1 

Σελήνη 101" 
σημεΤον signum 71»·5 74· 76s 7830 

Σιδών 11610 

Σικελία 78" 
Σικυών 1147 

Σιντία 112" 
σκοπή 7»» 9 " 54»» 
Σκορπίο; Scorpio 43»«·27 443·8 50®-" 

6414 6621 608-33 61»-· 62ισ~2« 831»-23 

85« 93»» 944 1034 227 228· 233* 
Σκύβαι 111" 120" 
Σκυλλητίον 114" 
Σκυμνιάδαι 11117 

Σούνιον 121"·1 4 

Σπίνα 1241 

Στάχυ; Spica 4420·23 

στερεό; 2133 233 26··8 337 

Στέφανο; 4 3 " 4411 51»» 571·2· 59» 6 0 " 
6626 808 <837> 895 226 228 231 

στοιχεϊον 2122 

στόμωμα 993 

στρέφω 6833 707·11 71" 7 2 " · " 73 1 - " 
{Στρουθόποδε;) Strvlhopodes 11823 

στροφή 6 9 " 7 1 " 72 · · " 73" 
Στύξ 123' 
συγκατάδυσι; 4124 

συγκρίνω 7424 

συμπεριάγω 6813 

συμφωνία 368 

συνανατέλλω 588 5923 614"8 62" 63" · 2 1 

64»·28 665 6 6 · · u [672] s. παρανατΐλλω 
συνανατολή 41»4 67" 
συνεπιστρέφω 6914 731· · 
συνεχή; 2210 3 6 " 
σύνταξι; 3 9 " 40»·13 

συντίθημι 26" 271 30s 

Συρμάται 98· 
σφαίρα sphaera 8» 15»-' 188·8 322·4 391"» 

6714-24 686-31 697 - 1 7 7Ο4-18 713"17 

721-20 732-10 74* 
σφαιροειδή; 173 

σχέσι; 724 

σχήμα 163 21" 3 4 · · " 
σφζω 74" 
σωφρονέ-ω 147 

Τ 
Τάναϊ; 98· 
Τανιτικόν στόμα 1032 

ταράττω s. τεταραγμένη 
τάττω 67» 681·3 
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Ταύρος 45 · - 2 1 482 6320·22 56M 6 4 " 65" · 2 2 

6 6 1 _ u 93» 232 
ταύτότη; 2 3 " 
Ταφόσιρις 1051» 
τάχος 6 9 " Περί Ταχών [tit.) 67—74 
Τελευτή 1012ί 108' (?) 
τεταραγμένη Αναλογία 282 292 

•κτράγωνον 302-12 312 

Τιμοσθένης 12618 

Τίμων 126" 
τμήμα 2124 372·3 534·11 

τομή 1 9 " 
Τοξοτής Τοξευτής Τοξευτήρ 4 7 " 5414"21 

6622 6032 61®·17 623 - 2 3 63" 8625 

τόπος 4912 6 1 " 6 8 " 74'·1 8 101»·10 

τρίγωνον 4526 

Τρίγωνον 46® 6411 

τριπλάσιος 355 

τριπλασίων 322·4 

τροπή 5 1 ' · " 52* 64« 6 8 " 74··13 8211 

888-2' 921 
τροπικός 74· 
τροπικός κύκλο? 61s 528·22 632·10 54» 

10023·24 

Τρωάς 1182 

Τυνδάρεως 126" 
Τύριος 9920 124« 
Τυφών 9912·20 10123 102 2 "" 10312·1 ' 10511 

106 1 4 ~ 2 1 107"-" 108 8 · 1 2 109" 

Υ 

Ύάδες 4δ20 84" · 1 1 864·5 9221 <94'> 95* 
228 232 

ύγρός 10116 111« 1172· 
ύγρότης 1 0 7 " · 2 1 1 0 8 " 109" 
Ύδρος Ύδρη 5020 5321 5 5 " 6722 58* -" 

593 6020 631®-2» 642"12 

Ύδροχόος Aquarius 4712 4921·24 501 5 4 " 
66 ω 6320·2β 89" · 2 2 

ύδωρ 754- · 1001β-21 ΙΟΙ10·13 1082110912"15 

113" 1174 121" 12212 123s 12422 

Ύδωρ Aqua 4928 502 

ύετία 816 854 8612 87«-21 903·23 92'~25 

934.8 942 - 2 0 

ύετός 8 1 " 82· 83*-" 852® 8 6 " 874·® 8 9 " 
90». β 912« 92»-" 931 0 - 2 6 100" 1258 

ύπεναντίος 364 

ύπερβάλλω 7312 

ύπερέχω 2 3 ' - " 304·5 

ύπεροχή 304 

ύπόθεσις 67' ·1 8 68s·10 

ύπόλειψις 69» 7020 

ύποτίθημι 67» 6S2-33 7 0 " 
Ύρκανία 11920 1208 

ύστερέ-ω 701 

ύψος 333·» 3 4 " - " 35 2 - ' 

Φ 
Φαΐδρος 1052 

φαινόμενα (τά) 162 39" · 2 5 404"21 57» (τό 
φαινώμενον) 642 ' 6 7 " 684 7 4 " 

Φαινόμενα 3 9 " 40·-82 4 1 " 4 6 " 39—66 
(tit.) 

φαίνω 5 1 " 653 662 6 9 " 7 0 ε · " 71 ι 752·® 
s. φαινόμενα 

φανερό; 43· 521 5 5 " 571 7 0 " 7 2 " 
φάσις 72» 
Φελεσσαΐοι 114» 
φθινοπωρινός 227 
Φιλιστίων 42» 522 

φιλόσοφος philosophus 618 72·4 8® 
Φιλτίς 5 " 614 

Φιτώρωις 231 
Φλέγρα 1122S 

Φοίνικες 9 9 " 
Φοινίκη 115" 
φορά 16*"11 

Φρυγία 9 8 " 1188 

φρυγίζω 9 8 " 

Χ 
Χαβαρηνοί 99· 
χάλαζα 9214·26 934 

<Χαλδαϊοι> Chaldaei 119» 
Χαλκηδών s. Καλχηδών 
Χαλκίς 11224 

Χάλυβες 99 s · · 
Χείλων 126» 
χειμάζω 85» 8722 

χειμαίνω 83» 864·23 8720 88® 8 9 " 91® 
χειμερινά! τροτταί 54« 6 8 " 88®~2' 922 

χειμερινός 88® s. χειμέριος 
χειμερινός τροπικός κύκλος 54® 10024 

χειμέριος 852· 861-12 87»"" 892 s. χειμερι-
νός 

χειμών tempestas 772 7 9 " 8 3 " 8517·20 

86*-28 89Μ 9 0 " 9 1 " 9Ö24100"· "101· ·» 
11720,23 123" 

Χέλιδόνιαι 124" 
χελιδών 9023 918 

Χηλαί 4412 50» 53" · 2 · 542 552· 5621 58®° 
594-2β 61 4 - 8 622· <92"> 227 

Χόνουφις 537 83S 91 212 

χρησμός 1813 

χρόνος 26«·® 701 7 1 " 723-12 7312 821 
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Χρύσιππος δ1 ό'Ερίνεω 621 

χωρίον 30*· · 

Τ 

ψακάζω ψεκάζω 86 ϊ 0 92Μ 

ψακάς 9 3 " · " 
Ψαμμήτιχος 1 1 0 " 
ψυχρός 862 8 7 " 9421 

ω 
ώρα 7δ8 10022 ΙΟΙ4 1084 

'(Ορίων Orion 48 s- 1 2 49· 61* 5 8 " 60« 
6ΐ2ΐ 6621·24 [671] δδ2·· 8 6 " 9211 93β 

96X8,1» <233) 234· 
'ωρομάσδης 119* 

"ωρος 1012» 102« 1 0 6 " 1 0 6 · - 2 0 107' 1083·1 2 

1 0 9 " 

Actor 
Aegyptus 
Aeolus 
aequinoctium 
Ambitus terrae 
Anguis 
annus 
Aqua 
Aquarius 
arachne 
Ar doe 
Argo 
Aries 
astrologia 
astrologus 
astrum 
Auriga 
auster 
Piscis austrinus 

s. "Ακτωρ 
s. Αίγυπτος 
s. Αίολος 
s. Ισημερία 
s. Γης Περίοδος 
s. Δράκων "Οφις 
s. ένιαυτός £τος 
s. Ύ δ ω ρ 
s. Ύδροχόος 
8. άράχνη 
s. "Αρκτοι 
s. 'Αργώ 
s. Κριός 
s άστρολογία 
s. άστρολόγος 
s. σστρον 
s. 'Ηνίοχος 
s. νότος 
s. 'Ιχθύς 

cometa 
Corvus 
Crater 
Custos 

fons 

geometra 
gradus 
Graecia 

s. κομήτης 
s. Κόραξ 
s. Κρατήρ 
s. Άρκτοφύλαξ 

s. άνατέλλω έπιτέλλω 

F 

s. κρήνη 

s. γεωμέτρης 
s. μοίρα 
s. 'Ελλάς 

Η 

Bestia 

Β 

s. θηρίο ν 

Haedi 
Hestiaeotis 

s. "Εριφοι 
s. Έστιαιώπς 

India s. Ίνδ-

caeli tnotus s. 
caelum s. 
Canicula Cams s. 
minusculus Canis s. 
Capella Capra s. 
Caristius s. 
Centaurus s. 
Ceron s. 
Cetus s. 
Chaldaei s. 
Clitorius lacus s. 
Cnidius s. 

ούράνιαι κινήσεις 
ουρανός 
Κύων 
ΤΤροκύων 
Αϊξ 
Καρύστιος 
Κένταυρος 
Κέρβον 
Κήτος 
Χαλδαΐοι 
Κλείτωρ 
Κνίδιος 

inhaerentes stellae s. άπλανής 

Clitorius lacus 
Leo 
Lepus 
Ligya 

s. Κλείτωρ 
s. Λέων 
s. Λαγωός 
s. Aiyeta Λιγύη 

Μ 

Magi s. Μάγοι 
magnus annus s. μέγας ένιαυτός 
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Mare rubrum 
mathematicus 
matutinus 
medius 
mensis 
meridianus 
meridies 
minusculus Canis 
motus 
astrorum motus 
caeli motus 

occasus 
octaeteris 
Ophiuchos 
Orion 
ortus 

s. 'Ερυθρά θάλασσα 
s. μαθηματικός 
s. έωος 
s. μέσο; 
s. μήν 
1 1 8 " 
S. V0TOS 
s. Προκύων 
s. κίνησι; 
s. ουράνιοι κινήσει; 
s. ούράνιαι κινήσει; 

Ο 

s. δύσι; 
s. ΌκταετηρΙ; 
s. Όφιουχο; 
s. 'Ούρίων 
s. άνατολή 

philosophus s. φιλόσοφο; 
Piscis austrinus s. Ίχθύ ; 
planetae s. πλάνητε; 
Plato s. Πλάτων 
Provindemiator s. Προτρυγητή; 

Scorpio 
Serpens 
sidus 
signum 
sol 
sphaera 
Spica 
Stella 
Struthopodes 

s. Σκορττίο; 
s. Δράκων "Οφι; 
s. άστρον πλάνητε; 
s. σημεΐον 
s. ήλιο; 
3. σφαίρα 
s. Στάχυ; 
s. άστήρ 
s. Στρουθόποδε; 

tempestas 
tenuis 
Ambitus terrae 
Turibulum 

s. χειμων 
s. άμαυρό; 
s. Γή; Περίοδο; 
s. θυμιατήριον 

V 

ventus 
Vergiliae 
Virgo 

s. άνεμο; 
s. Πλειάδε; 
s. Παρθένο; 

Mare rubrum s. 'Ερυθρά θάλασσα 
Meleus s. Μηλεύ; Zoroastres s. Ζωροάστρη; 
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(Nicht zitierte sondern nur referierte Stellen werden in eckigen Klammern ver-
merkt. Handschriften werden nur soweit angegeben, als ihr Sigel im kritischen Ap-

parat vorkommt.) 

ACHILLES Isag. in Arat. Phaen. I 19 — — 31 F 148a 
p. 47 Maass (M = Laur. gr. 28, 44 s. — Leonis 5 F 150a 
XV, V = Vat. gr. 191 s. XIV) F 132 — — 10 F 152a 
— p. 79 F 3a — — 16 F 153 

ADRASTUS ap. Theon. Smyrn. Expos. Ρ . 214 — 18 F 155 
rer. math. p. 121 Hiller F 75b — — 22 F 156 

AELIANUS De nat. anim. X 16 F 301 — Virgin. 5 F 163 
— XVI I14 S. 127 — — 10 F 166a 
— XVII19 S. 127 — — 19 F 169a 

Var. hist. VII17 Τ 26 Ρ , 216 Librae 4 F 174b 
AENEAS GAZENSIS Theophr. p. 71 — — 8 F 177a 

Boissonade F 372 — — 10 F 179a 
AETIUS De placit. philos. II 19 3 F142 — — 12 F 180a 

— IV 1 7 F 288 — — 17 F 182a 
AGATHEMERUS Geogr. hypot. I 1 Ρ . 218 — 19 F 183a 

F 273a — — 22 F 185a 
ALEXANDER APHRODISIENSIS — — 29 F 186a 

Comm. in Aristot. Metaph. p. 97 Hay- — Scorp. 8 F 187a 
duck (A = Par. gr. 1876 s. XIII , L = Ρ . 220 — 12 F 189 
Laur. gr. 87, 12 s. XII I ) D 2 — — 14 F 190 

[— pp. 702, 705 s.] D 6 — — 18 F 191 
— p.703 F 123, F 126 — — 19 F 192a 

Comm. in Aristot. Top. p. 226 Wal- — — 21 F 194 
lies D 6 — — 29 F 198a 

ANNA COMNENA Alexiad. VI 7 2 D 16 p. 222 Sagitt. 8 F 201a 
ANONYMI: — — 12 F 203 

Arati genus 3 p. 149 Maass F 7 — — 14 F 205a 
Brontologion cod. Par. suppl. gr. 1191 — — 16 F 207a 

CCAG VIII 3 195 S. 232 u. 235 — — 18 F 209 
Calendar, cod. Barocc. gr. 131 CCAG — — 21 F 210a 

I X 1 131 [F 268] — — 23 F 211 
Calendar. Gemini ad calc. Elem. as- — — 26 F 212a 

tron. ed. C. Manitius ( = Vindob. p. 224 Capric. 4 F 214a 
gr. 89 s. XV, V1 = Vat. gr. 318 s. — — 9 F 216 
XIV) — — 12 F 217 

p. 210 Cancri 9 F 266 — — 18 F 219a 
— — 11 F 267 — Aquarii 4 F 222 

p. 212 — 27 F 147a Ρ . 226 — 11 F 224a 

L a e s e r r e , Eudoxos 19 
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— — 14 F 225a 
— Piscium 4 F 229a 

p. 228 — 17 F 231a 
— — 21 F 232 
— Arietis 6 F 236a 
— — 13 F 239a 
— — 21 F 242a 

p. 230 — 27 F 244a 
— Tauri 1 F 246a 
— — 4 F 247a 
— — 7 F 248a 
— — 9 F 249 
— — 11 F 250 
— — 21 F 253 
— — 22 F 254a 

p. 232 Gemin. 5 F 259 
— — 7 F 260 
— — 13 F 262 
— — 18 F 263 
— — 24 F 264 

Calendar, pap. Hibeh I 27 
vers. 19-- 2 8 , 28 —41 S. 215 
vers. 41-- 5 4 S. 216 
fr. η + ο S. 218 
vers. 56 Choiak 16 S. 231 

— 58 — 26 S. 231 
— 62 Tybi 20 S. 231 
— 64 — 27 S. 231 
— 66 Mechir 6 S. 232 
— 73 — 19 S. 232 
— 79 — 2[] S. 233 
— 83 — 27 S. 233 
— 88 Phamen.4 S. 233 
— 90 — 5 S. 233 
— 92 — 9 S. 233 
— 93 — 12 S. 233 
— 95 — 13 S. 233 
— 106 Pharm . 3 S. 234 
— 110 — 11 S. 234 
— 113 — 17 S. 234 
— 115 — 20 S. 234 
— 120 — 24 S. 234 
— 123 — 25 S. 226, 234 
— 129 Pachon 6 S. 234 
— 132 — 9 S. 234 
— 135 — 18 S. 225, 234 
— 137 Payni 4 S. 226 
— 141 16 S. 226 

— 146 - 2[] S. 227 
— 151 — 27 S. 227 
— 159 Epiphi 8 S. 227 
— 161 — 10 S. 227 
— 170 — 23 S. 227 
— 177 — 27 S. 228 
— 181 Mesori 2 S. 228 
— 187 — 4 S. 228 
— 190 — 9 S. 228 
— 194 — 14 S. 228 
— 197 — 17 S. 228 
— 200 Epagom.4 S. 228 

Calendar, parapegmatis Miles. 
A II 3 F 257 
D i l F 240 
D I 3 F182b 
D I 5 F183b 
D I 10 F 185b 
D II 9 F 198b 
D II 11 F 199a 
Ν 5 F 254b 

Carmen astron. pap. Oxy. 1822 S. 
Chron. Armen, p. 194 Karst Τ 1 
Chron. Pasch. 167c, 169a Τ 2 
Comment, et schol. in Arat. Phaen. 

p. 77 Maass F 6 
p. 318 Maass F 2 

schol. Phaen. 771 F 234a, 246, 258a 
Index Acad. p. 15 Mekler D 23 
Inscr. in Eudoxi signo Aquincano Τ 28 
Inscr. Heliop. Syr. Τ 30 
Inscr. IG XI I 5 891 (Tenos) S. 160 
Menologion CCAG X 33, XI 2 81 S. 235 
Paradoxon cod. Par. gr. 1630 F 344b 
Prognostica CCAG I X 157, X127 S.235 
Proverb, cod. Bodl. ap. Gaisford, Par-

oemiogr. gr. p. 87 F 284b 
Scholiastae: 

in Alcman. pap. Oxy. 2389 F 373 
in Apoll. Rhod. Argon. I 922 (L = 

Laur. gr. 32, 9 s. XI ineunt., Ρ = 
Par. gr. 2727 s. XVI) F 305 

— IV 264 F 315 
in Arat. Phaen. (vide Comm.) 
in Aristoph. Nub. 397 F 315 
in Basil. De gen. = Anecd. Oxon II 

413 Cramer F 3b 
— Hexahem. VIII 12b D 8 
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in Dion. Perieg. p. 428 Müller — [141—148] F 28 
F 273a, 276a — [160—162] F 29 

in Eucl. Elem. p. 280 Heiberg D 33 — 162—168 F 30 
— p. 282 D 32 — 172—174 F 32 
— p. 622 D 59c — [184—187] F 33 
— p. 628 D 62e — [188—208, 225--230, 

in Eur. Troad. 221 F 360 233—237, 239--247] F 34 
in Horn. Φ 158 (BT) F 349 — [248—255] F 35 

— δ 477 F 287 — 268—269 F 38 
— λ 239 F 349 — [279—281] F 39 

in Lucan. De bell. civ. X 185 F 134 — 282—286 F 40 
in Verg. Ecl. I I I 40 (Bern.) Τ 10 — 305—306 F 41 

Selenodromion cod. Bonon. gr . 3632 — 311—317 F 42 
CCAG IV 49 [F 269] — 319—323 F 43 

— CCAG VII183 S. 234 — 326—327 F 45 
— CCAG VII 187 S. 234 — 338—339 F 47 

Spbaerica (vide Vettius Valens) — 342—343, 351--352 F 48 

Tabula picta cod. Bonon. er. 3632 Τ 29 — 357—358 F 50 

Vit. Aristot. Marc. 10 Τ 6 — 361, 367—370 F 52 

Vit. Ptol. cod. Par. gr. 2425 Τ 5 — 386—394, 399 F 54 Vit. Ptol. cod. Par. gr. 2425 
— 402—403 F 56 

ANTIGONUS Hist, mirab. 123 F 337 436 442 F 57 
— 129 F 347, 

— 443—450 F 59 
362 467—468 F 62 

— 138 F 355 [480—496] F 66 
— 147 F 331 [497—499] F 68 
— 148 F 351 [501—510] F 73 
— 153 F 368 515—524 F 70 
— 161 F 363 525—528, 537--549 F 79 
— 162 F 333 [569—589] F 81 
— 163 F 366 

— [590—592] F 83 
APOLLODORUS ATHENIENSIS [593—595] F 82 

FGrHist 244 F 76 Τ 4, 7 — 596—606 F 86 
APOLLONIUS Hist, mirab. 38 F 323 — 607—616, 625--633 F 88 
ARATUS Phaen. 19—26 (M = Marc. — 634—636, 647--651, 

gr. 476 s. XI/XII, S = Scorial. gr. 654—657, 659--663 F 90 
Σ I I I 3 s. XV) F 1 0 — 663—666 F 95 

— 26—30,36—37 F 13 — 666—672 F 91 
— [45—60] F 15 — 672—678 F 96 
— 61—62 F 16 — 679—684 F 102 
— [69—70] F 17 — 684—688 F 97 
- [74] F 18 — 689—692 F 103 
— [75—76] F 19 — [693—698] F 106 
— 82—83 F 20 — [699—708] F 108 
— 83—89 F 23 — 708—714 F 110 
— [91—92] F 24 — [714—723] F 115 
— [96—97] F 25 — 718—719 F 116 
— 97 F 26 — 724—731 F 118 

19· 
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ARCHIMEDES Ad Eratosth. prooem. 
p. 430 Heiberg D 61c, D 62c 

Arenar. 9 p. 220 Heiberg D 13 
De quadr. parab. prooem. p. 264 

Heiberg D 69a, 60a, 61a, 62a 
De sphaer. et cylindr. I prooem. 

p. 4 Heiberg D 61b, D 62b 
ARISTOTELES Anal. post. 74» 17 (η = 

Ambr. gr. 490 s. IX) D 48 
— 85» 37 D 35 

De caelo 291» 29—»>10 (E = Par. 
gr. 1853 s. X ineunt., F = Laur. gr. 
87, 7 s. XIV, Η = Vat. gr. 1027 s. 
XIII/XIV) D10 

— 297» 2—6 D 7 
— 298» 15—20 D11 

Eth. Nie. 1101·> 27 (Κ·> = Laur. 
gr. 81, 11 s. X, Lb = Par. gr. 1854, 
Mb = Marc. gr. 213) D 4 

— 1131» 31 D 39 
— 1172» 9 Τ 7, D 3 

Metaphys. 991» 14 (Α·> = Laur. 
gr. 87, 12 s. XII, Ε ut in De caelo) D 1 

— 1073» 17 D 6 
— 1077» 9 D 34 

Meteor. 345» 36 (F = Laur. gr. 
87, 7 s. XIV) D 12 

— 349» 4 F 287 
Mirab. ausc. 54 F 334 
— 74 F 330 
— 173 F 338 

Rhetor. 1360» 33 F 275 
Fragm. 189 Rose D 2 

ARS EUDOXI (vide LEPTINES) 
ASCLEPIUS In Arstt. Metaph. p. 86 

Hayduck D 30 
[ASPASIUS In Arstt. Eth. Nie. p. 33 

Heylbut] D 4 
ATHENAEUS Deipnos. II 43 F (A = 

Marc. gr. 447 s. X, C = epitome cod. 
Par. suppl. gr. 841 s. XV) F 313 

— VII 276 F Τ 27 
— VII 288 C F 318 
— IX 392 D F 284a 

ATT ALUS Fragm. 20 Maass F 63a 
— 21 Maass F 67 

AVIENUS Arat. 53—63 F 145 
— 101—102 F12 

CALLIMACHUS Mirab. fr. 407 Pfeiffer 
ap. ANTIG. Hist. mir. 

I F 347, 362 
X F 355 

XIX F 331 
XX F 351 

XXV F 368 
XXXIII F 363 
XXXIV F 333 
XXXV F 366 

CENSORINUS De die nat. 18 4 F 131 
CICERO De divin. II 42 87 F 343 

De republ. I 14 22 F l 
CLEMENS ALEXANDRINUS Protr. 

V 64 5 F 303 
Strom. 1 15 69 1 Τ 18 

[CLODIUS TUSCUS] CALENDAR. 
[ρ· 17 Wachsmuth Jan. 1] F 216 
[ρ· 18 - 4] F 217 
[ρ· 19 - 10] F 219b 
[ρ· 19 - 12] F 220 
[ρ- 20 - 21] F 221a 
[ρ· 22 Feb. 1] F 224a 
[ρ· 22 - 7] F 226 
[ρ· 24 — 25] F 229a 
[ρ. 26 Mart. 9] F 231a 
[ρ· 28 — 28] F 236a 
[ρ· 30 Apr. 12] F 242a 
[ρ· 32 — 25] F 247a 
[ρ· 33 Maii 4] F 250 
[ρ- 34 — 14] F 253 
[ρ· 37 Jun. 18] F 264 
[ρ· 40 Jul. 22, 23] F 147a 
[ρ· 41 — 30] F 150a 
[ρ- 42 Aug. 5] F 152a 
[ρ- 43 - 13] F 155 
[ρ· 43 - 18] F 156 
[ρ- 45 Aug. 31, Sept. 1] F 164 
[ρ· 48 Sept. 30] F 174b 
[ρ. 49 Oct. 5] F 179a 
[ρ- 49 - 6] F 180b 
[ρ. 51 Nov. 1] F 187a 
[ρ- 52 - V] F 189 
[ρ. 53 - 13] F 192a 
[ρ· 53 - 15] F 194 
[ρ· 55 Dec. 6] F 204a 
[ρ· 55 - 9] F 207a 
[ρ· 56 — 20] F 212a 
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[p. 157 — 28] F 214a 
COLUMELLA De re rust. I praef. 32 

F 140 
— I X 4 1 2 F 1 4 4 

COSMAS INDICOPLEUSTES Topogr. 
Christ. I l l p. 95 Winstedt Τ 14 

DIODORUS SICULUS Bibl. hist. I 40 1 
F 289 

— I 96 2—3, 98 4 Τ 1 6 
DIOGENES LAERTIUS Vit. philos. 

prooem. 8 (B = Borbon. gr. I I I Β 29 
s. XII/XIII , F = Laur. gr. 69, 13 s. 
XII/XIII , Ρ = Par. gr. 1759 s. 
XHIineunte ubi P8 = Johannis Las-
caris, ut videtur, emendationes. Colla-
tiones mihi benigne suppeditavit P. 
Von der Mühll) F 341 

— 1 1 2 9 F 371 
— VI I I 8 86—91 Τ 7 
— — 87 F 1 3 0 
— — 89 D 6 7 , 6 8 , 6 9 
— — 89 F 374 
— — 90 Τ 4 
— — 90 F 339 
— I X 1 1 8 3 F 278a 

DIOGENIANUS Proverb. I l l 49 F 284b 
— I l l 49 adn. F 361b 

ERATOSTHENES ap. DIOG. LAERT. 
VI I I 8 89 Τ 7, F 374 
ap. EUTOC. Comm. in Archimed. p. 
89 Heiberg2 D 26 

— p. 96 D 24 
EUCLIDES Elem. V def. 3—6 (F = 

Laur. gr. 28, 3 s. X ) D36—38 
— def. 7 D 40 
— prop. 4 D 41 
— prop. 8—12 D 42—46 
— prop. 14 D 47 
— prop. 16—24 D 49—57 

X I I prop. 1 D 68 
— prop. 2 D 69c 
— prop. 7 coroll. D61d 
— prop. 10 D 62e 
— prop. 18 D 60b 

X I I I prop. 5 D 66 
EUDEMUS RHODIUS : Fragm. 133 

Wehrli D 22 
— 148 F 121 

293 

E U S E B I U S Chron. ad ol. 89, 2 Τ 1 
— ad ol. 97, 1 Τ 2 

Praep. evang. X 8 2 et 16 Τ 16 
EUSTATHIUS THESSALONICENSIS 

Admon. in Stylitam 64 P G 136 p. 263 
Τ 21 

In Dion. Perieg. comm. p. 208 
Müller (C = Par. gr. 2723 anno 1282, 
d = Monac. gr. 283 s. X V exeunte) 

F 273a 
— p. 293 et 323 F 306 
— p. 341 F 279 
— p.367 F 322 
In Horn. comm. p. 270 39 F 353 

— p. 1605 60 F 287 
[EUSTRATIUS In Arstt. Eth. Nie. p. 

107 Heylbut] D 4 
EUTOCIUS ASCALONITA Comm. in 

Archimed. p. 66 Heiberg2 (A = Par. 
gr. 2369 s. XVI , F = Laur. gr. 28, 4 
ca 1491) D 29 

— p. 89 D 26 
— p. 96 D 24 

GALENUS Philos. hist. 23 F 288 
GELLIUS Noct. att. X V I I 21 20—26 
(y = archetypus codd. Ν — Magliab. 

lat. 329 s. X V et Ο = Regin. lat. 597 
s. X etc., δ = archetypus codd. Q = 
Par. lat. 8664 s. X I I I et Ζ = Voss. lat. 
F 7 s. X I V ) Τ 3 

GEMINUS Elem. astron. 8 20 F 214d 
— 16 3 F 276b 
— 17 47 F 1 3 9 

HARPOCRATIO Lex. rhet. Λπτάρα 
F 326 

[HELIODORUS In Arstt. Eth. Nie. p. 23 
Heylbut] D 4 

[— p. 210] D 3 
HERACLITUS Alleg. hom. p. 72 ed. 

Bonn. F 8 
HERO ALEXANDRINUS Def. 136 1 

D 22 
— 1 3 7 1 D 1 8 
Metr. I prooem. D 59b, 62d 

HESYCHIUS Lex. Bous KCnrpios F 361a 
HIERONYMUS Chron. 115 23 (A = 

Amandinus Valentianus 496 s. VII , 
L = Lucensis bibl. capit. 490 s. VI I I , 
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Μ = Middlehillensis Berol. Phillips. 
1829 s. VIII, Ν = Turonensis Berol. 
Phillips. 1872 s. IX, Ο = Oxon. Bodl. 
lat. auct. Τ II 26 s. V/VI, Ρ = Voss, 
lat. Q 110 s. IX) Τ 1 

— 118 14 Τ 2 

HIPPARCHUS In Arati et Eudoxi 
Phaen. comm. I 1 8 (A = consensus 
codd. Vat. gr. 191 s. XIV et P1 = Par. 
gr. 2379 s. XVI et P2 = Par. gr. 2386 
s. XVI, Β = consensus codd. L = 
Laur. gr. 28, 39 s. XI et Ps = Par. 
suppl. gr. 328 s. XVI et Μ = Monac. 
gr. 106 s. XVI et V = Vind. gr. 14 

XVI) F 5 
— ι 2 1—2 F 4 
— 1 2 3 F 15 
— 12 5 F 24, 25 
— 12 6 F 17 
— 12 7 F 18, 19 
— 12 8 F 28 
— 12 10 F 29 
— I 2 11 F 33 
— I 2 13 F 34 
— I 2 15 F 35 
— I 2 16 F 39 
— I 2 17 F 9 
— 12 18 F 66 
— 12 20 F 73 
— 12 22 F 68 
— I 3 9—10 F 67 
— 1 4 1 F H 

[ — 14 2] F 16 
[ — 14 6] F 17 

— 1 4 7 F 16 
14 9, 12] F 17 

— 1 4 1 5 F 22 
— 1 5 1 F 28 
— 1 5 5 F 28 

[ — I 5 11, 13] F 66 
[ — 15 19] F 33 

— 1 6 1 F 36, 37 
— 1 6 4 [F 80] 
— 1 8 6 F 52, 53 
— 19 1 F 63a 
— 19 2 F 63b 

Ε - 110 13—15] F 66 

[— I 1017] F 73 
— I 10 22 F 71 
— I 111 F 64a 
— I 115 F 64b 
— I 116 F 74 
— 1 1 1 9 F 77 

[— I 11 11—16] F 77 
— I 1117 F 78 
— 111 18—21 F 78 
— II 1 20 F 65, 69, 72 
— II 1 21 F 76 

[— II 1 22] F 78 
— II 2 4—6 F 81 

[— II 2 7, 9—11] F 81 
— II 2 11, 13 F 113 
— II 2 13 F 82 

[— II 2 19] F 81 
— II 2 30 [F120] 
— II 2 31—32 F 84 
— II 2 36—38 F 87 
— II 2 46—50 F 89 
— II 2 53 F 93, 94 
— II 2 57 F 92 
— II 2 58—59 F 99 
— II 2 59—60 F100 
— II 2 61 F101 
— II 3 1 F104 
— II 3 2 F 98 
— II 3 4 F106 

[— II 3 5, 10] F 106 
— II 3 11—12 F108 
— II 312 F 112a 

[— II 3 13—17] F 108 
— II 3 29 F 111, 112b 
— II 3 33—34 F 115 

[— II 3 35—36] F115 

JAMBLICHUS De myst. 11 (A = Laur. 
gr. 10, 32 s. XVI, Β = Voss. gr. Q 22 
s. XVI/XVII, C = Vind. gr. 264 s. 
XV, Ο = Leid. Gronov. 25 anno 
1668) Τ19 

In Nicom. Arithm. p. 10 Pistelli 
D 66 

— p. 101 D 63 
Vit. Pythag. 6 F 324 

JOHANNES DIACONUS In Hes. 
Theog. aUeg. p. 571 Gaisford F 139 
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J O H A N N E S L Y D U S De mens. IV 18 
F 221a, 221b 

— IV 44 F 230 
— IV 60 [ F 233] 
— I V 1 2 6 F 1 6 7 
— I V 1 3 6 F 1 7 8 
— I V 1 4 9 F 193b 
— I V 1 5 5 F 204a 

LEO MECHANICUS De sphaer. Arat. I 
p. 257 Buhle F 8 

L E P T I N E S Ars Eudoxi (Oüpdvios διδασ-
καλία) acrostichis F 1 3 7 

— col. I I I 13—37 S. 216 
— col. XIV 7 F128 
— col. X V I I 7 S. 201 
— col. X X I 1 4 ss. S. 215 
— col. X X I I 2 1 — X X I I I 9 

F 214b, 173a, 214c, 236b 
LUCANUS De bell civ. X 185 F 134 
MARCUS ANTONINUS Comm. VI 47 

D 19 
[MICHAEL E P H E S I U S In Aristot. E th . 

Nie. pp. 631, 533, 636 Heylbut] D 3 
NATALIS COMES (NATALE CONTI) 

Mythologiae V I I I 1 0 (p. 856 ed. Genev. 
1651) F 327 

[NICETAS Schol. in Arat . Phaen. 83 
p. 354 Maass] F 22 

[NICOLAUS DAMASCENUS De Arstt. 
philos. I I I Fragm. 25 A2] D6 

P E T R O N I U S A R B I T E R Satyr. 88 4 
(G = Guelferbitanus 299 s. XV, L = 
excerpta e codd. deperd. in apogr. 
Leidensi Q 61 relata) Τ 22 

P H I L A R G Y R I U S Schol. in Verg. Ecl. 
I I I 40 Τ 10 

P H I L O D E M U S Περί "Επικούρου Β 
Fragm. 6 Vogliano S. 20 
Περί θεων Kol. X X I 27 Τ 26, F 127 
Περί παρρησίας Fragm. 6 Olivieri 

S. 20 
Πραγματεία! P. Here. 1418 S. 20 

P H I L O S T R A T U S Vit. ApoU. I 34 Τ 11 
Vit. soph. I I Τ 20 

P H ΟΤΙ US Lex. Αίμου F 346 
[PLATO] Epist . X I I I 360 BC Τ 24 
P L I N I U S 

Nat . hist. I I 130 F 146 

— VI 198 
— V I I 2 4 
— X V I I I 213 
— X V I I I 234 
— X V I I I 246 
— X V I I I 247 
— X V I I I 248 
— X V I I I 256 
— X V I I I 268 
— X V I I I 269 
— X V I I I 270 
— X V I I I 288 
— X V I I I 309 
— X V I I I 310 
— X V I I I 311 
— X V I I I 312 
— X X X 3 
— X X X I 1 3 
— X X X I 1 6 

F 369 
F 340 

F 192b 
Suppl. 45 
Suppl. 78 

Suppl. 82a 
Suppl. 86, 95 

Suppl. 112a 
Suppl. 118a 
Suppl. 124a 
Suppl. 128a 
Suppl. 118b 

Suppl. 6a 
Suppl. I I a 

Suppl. 15 
F 174a, [175] 

F 342 
F 364 
F 314 

[PLOTINUS Ennead. I I I 8 1] D 3 
P L U T A R C H U S Adv. Colot. 32 D 70 

De gen. Socr. 7 D 26 

De Iside et Osir. 6 (A = Par. gr. 1671 
anno 1296, Ε = Par. gr. 1672 paulo 
post annum 1302, α = Ambr. gr. 859 
brevi an te annum 1296, β = Vat . gr. 
1013 s. XIV) F 300 

— 10 Τ 1 7 
— 12—18 F 290 
— 18—19 F 292 
— 21 F 291 
— 30 F 293 
— 33 F 294 
— 36 F 295 
— 38—40 F 296 
— 52 F 297 
— 62 F 299 
— 64 F 298 

De pyth . orac. 17 (B = Par. gr. 1675 
s. XV, Ε u t supra) F 352 

— 18 F 271 
Non posse suav. vivi sec. Epic. 10 
(Χ = Marc. gr. 260 s. XI , fam. Γ = 
consensus codd. c = Harl. Lond. 6692 
s. XV et d = Laur. gr. 66, 2 s. XV et 
g = Palat . Vat . gr. 170 s. XV) F 272 

— 11 Τ 23, D 21 
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Placit. philos. I I 19 F 142 P- 218 — 12 F 181 
— IV 1 F 288 — — 14 F 182c 

Quaest. conv. YII I 2 1 D 28 — — 15 Suppl. 21 
Vit. Marceil. 14 D 27 — — 16 F 183c 

[PLUTARCHUS] De fluv. X 5 F 338 — — 17 F 184 
PORPHYRIUS Vit. Pythag. 7 F 326 — — 19 F 185c 
POSIDONIUS FGrHist 87 F 99 P· 219 — 22 Suppl. 22 

Τ 21, F 75a — — 25 Suppl. 23 
[PROBUS] Schol. in Verg. Ecl. I I I 40 — — 26 F 186b 

Τ 10 — — 27 Suppl. 24 
PROCLUS DIADOCHUS In Hes. Op. P· 220 — 29 Suppl. 25 

640 F 354 — Athyr 2 Suppl. 26 
In Plat. Tim. I p. 102 Diehl F 302 P· 221 — 4 Suppl. 27 

— I I I p. 62 Diehl D 9 — — 5 F 187b 
In prim. Eucl. Elem. libr. p. 67 Fried- — — 7 F 188 
lein (B3 = Vat. Barb. gr. 145 s. XVI, P· 222 — 9 Suppl. 28 
Μ = Monac. gr. 427 s. XI/XII) D 22 — — 10 Suppl. 29 

— p. 68 D 31 — — 13 Suppl. 30 
PTOLEMAEU S Lib. introd. ad Almag. P· 223 — 15 Suppl. 31 

vers. lat. ad. calc. GEMIN. Elem. — — 17 F 193a 
astron. ed. C. Manitius p. 286 F 144 P· 224 — 19 Suppl. 32 
Phaseis ad calc. JO. LYD. De ost. ed. — — 21 F 195 
C. Wachsmuth altera (textum secun- — — 23 F 196 
dum J . L. Heiberg, Claudii Ptolemaei P· 225 — 24 F 197 
Opera vol. . I I : A = Vat. gr. 318 s. — — 26 F 198c 
XIV, Β = Vat. gr. 1594 s. IX) — — 27 F 199b 

p. 211 Thoth 1 F 162 P- 226 — 28 Suppl. 33 
— — 3 F 164 P- 227 Choiak 1 F 200 

p. 212 — 6 F 165 — — 4 Suppl. 34 
— — 7 F 166b P- 228 — 5 F 201b 
— — 8 Suppl. l i b — — 7 Suppl. 35 

p. 213 — 9 Suppl. 12 P· 229 — 8 F 202 
— — 11 Suppl. 13 — — 9 Suppl. 36 
— — 15 F 168 — — 10 F 204b 
— — 17 F 170 — — 11 F 205b 

p. 214 — 18 Suppl. 14 — — 12 F 206 
— — 21 F 169b P- 230 — 13 F 207b 
— — 22 F 171 — — 15 F 208 
— — 23 Suppl. 16 — — 16 Suppl. 37 

p. 215 — 25 Suppl. 17 P· 231 — 18 F 210b 
— — 26 F 172 — — 19 Suppl. 38 
— — 28 F 173b — — 23 F 212b 

p. 216 Phaophil Suppl. 18 — — 24 F 213 
— — 2 F 176 P· 232 — 25 Suppl. 39 
— — 4 Suppl. 19 — — 28 Suppl. 40 
— — 5 F 177b — — 29 Suppl. 41 

p. 217 — 7 F 179b P· 233 — 30 F 214e 
— — 9 Suppl. 20 — Tybi 1 F 215 
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Ρ· 234 — 4 Suppl. 42 
— — 8 Suppl. 43 
— — 9 Suppl. 44 

Ρ· 235 — 12 F 218 
— — 13 Suppl. 46 
— — 14 F 219b 
— — 15 Suppl. 47 

Ρ· 236 — 16 F 220 
— — 20 Suppl. 48 

Ρ· 237 — 24 Suppl. 49 
— — 25 Suppl. 50 
— — 26 F 221c 

Ρ· 238 — 27 Suppl. 61 
— — 28 Suppl. 52 
— Mechir 1 F 223 
— — 2 Suppl. 53 
— — 3 Suppl. 54 
— — 6 F 224b 

Ρ· 239 — 8 Suppl. 55 
— — 9 F 225b 

Ρ· 240 — 11 Suppl. 56 
— — 12 Suppl. 57 

Ρ· 241 — 13 F 226 
— — 14 F 227 
— — 17 F 228 
— — 18 Suppl. 58 
— — 21 Suppl. 59 

Ρ· 242 — 22 Suppl. 60 
— — 24 Suppl. 61 
— — 26 Suppl. 62 
— — 29 F 229b 

Ρ· 243 — 30 Suppl. 63 
Ρ· 244Phamen. 6 Suppl. 64 

— — 9 Suppl. 65 
— — 11 Suppl. 66 

Ρ· 245 — 12 F 231b 
— — 13 Suppl. 67 
— — 14 Suppl. 68 
— — 15 [Suppl. 69] 
— — 17 Suppl. 70 

Ρ· 246 — 18 Suppl. 71 
— — 19 Suppl. 72 
— — 22 Suppl. 73 
— — 23 Suppl. 74 
— — 25 F 234b 

Ρ· 247 — 28 Suppl. 75 
— — 29 F 235 
— — 30 Suppl. 76 

— Pharm . 1 F. 236c 
P· 248 — 4 F 237 

— — 6 F 238 
— — 8 F 239b 

P· 249 — 9 Suppl. 77 
— — 13 F 241 
— — 14 Suppl. 79 
— — 16 Suppl. 80 
— — 16 F 242b 

P· 250 — 19 Suppl. 81 
— — 20 F 243 
— — 22 F 244b 
— — 23 Suppl. 82b 

P- 251 — 25 Suppl. 83 
— — 27 F 246b 
— — 28 Suppl. 84 

P- 252 — 29 Suppl. 86 
— — 30 F 247b 
— Pachon 1 Suppl. 87 
— — 2 Suppl. 88 
— — 3 F 248b 

P· 253 — 4 Suppl. 8P 
— — 5 Suppl. 90 
— — 6 Suppl. 91 

P· 254 — 8 Suppl. 92 
— — 9 F 251 
— — 11 Suppl. 93 
— — 12 Suppl. 94 
— — 13 F 262 

P· 255 — 14 Suppl. 96 
— — 16 Suppl. 97 
— — 17 F 254c 
— — 18 Fi?54d 

P· 256 — 19 F 3 5 5 
— — 22 F 256 
— — 23 F254e 

P· 257 — 24 Suppl. 98 
— — 26 [F 258b] 
— — 29 Suppl. 99 

P· 258 Payni 1 Suppl. 100 
— — 2 Suppl. 101 
— — 3 Suppl. 102 

P· 259 — 7 F 261 
— — 8 Suppl. 103 
— — 9 Suppl. 104 
— — 11 Suppl. 106 

P· 261 — 16 Suppl. 106 
— — 17 Suppl. 107 
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— — 18 Suppl. 108 
— — 21 Suppl. 109 

p. 262 — 23 Suppl. 110 
— — 24 Suppl. I l l 
— — 25 Suppl. 112b 
— — 26 Suppl. 113 

p. 263 Epiphi 1 Suppl. 114 
— — 3 Suppl. 115 
— — 5 F 265 

p. 264 — 6 Suppl. 116 
— — 9 Suppl. 117 

p. 265 — 10 Suppl. 118c 
— — 11 Suppl. 119 
— — 13 Suppl. 120 

p. 266 — 15 Suppl. 121 
— — 16 Suppl. 122 
— — 18 Suppl. 123 
— — 20 Suppl. 124b 

p. 267 — 22 Suppl. 125 
— — 23 Suppl. 126 
— — 25 Suppl. 127 
— — 26 Suppl. 128b 

p. 268 — 28 Suppl. 129 
— — 29 Suppl. 1 
— — 30 F 147b 
— Mesori 1 F 148b 

p. 269 — 5 F 149 
— — 6 F 150b 

p. 270 — 10 F 151 
— — 11 F 152b 
— — 12 Suppl. 2 

— 15 Suppl. 3 
— — 16 Suppl. 4 
— — 17 Suppl. 5 
— — 18 F 154 

p. 271 — 19 Suppl. 6b 
— — 24 F 157 
— — 26 Suppl. 7 

p. 272 — 27 Suppl. 8 
— — 29 F 158 
— — 30 Suppl. 9 
— interc. 1 F 160 
— — 2 F 161 

p. 273 — 5 Suppl. 10 
p. 276 F 143 

NECA Nat. quaest. VII 3 2 (p = Par. 
it. 8624 s. X I I I ) Τ 15, D 14 

SERVIUS Comm. in Verg. Aen. I I I 284 
F 136 

Comm. in Verg. Ecl. I I I 40 Τ 10 
SEXTUS EMPIRICUS Adv. math. I 

301 D 20 
— V 1 F 1 4 1 
Pyrrh. hypot. I 152 F 278b 

SIMPLICIUS Comm. in Aristot. De 
caelo [p. 32 Heiberg] (A = Mutinen-
sis gr. I I I Ε 8 s. XIII/XIV, D = Cois-
lin. gr. 166 s. XIV, Ε = Marc. gr. 491 
s. XI I I , F=Marc. gr. 228 s. XV) F 126 

— p. 422 F 122 
— p. 462 D 15b 
— p. 488 F 121 
— p. 492 F 124 
— p. 504 F 126 

STEPHANUS BYZANTINUS Ethn. 
— "Αβδηρα F 307 
— Άγάθη F 359 
— Άζανία F 313 
— Αϊγιον F 317 
— 'Αρμενία F 279 
— "AaSuvis F 286 
— Άσ(νη F 316 
— Άσκάλων F 285 
— Ζάρητα F 332 
— Ζυγαντίς F 322 
— Καλή άκτή F 370 
— Κασταναία F 356 
— Κρεμμύων F 312 
— Μοσσύνοικοι F 281 
— ΌτπκοΙ F 321 
— Πλαταιαί F 311 
— Σιντία F 308 
— Σκυλλήτιον F 320 
— Σκυμνιάδαι F 304 
— Σττΐνα F 358 
— Συρμάται F 277 
— Φελεσσαΐοι F 319 
— Φλέ/ρα F 310 
— Χαβαρηνοί F 283 
— XCAKIS F 309 
— Χάλυβες F 282 

STOBAEUS Ecl. I 24 1 F 142 

1393 s. X I I I exeunte, D = Marc. gr. 
640 anno 1321, Ε = Epitome Vat. gr. 
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482 s. XIV, F = Vat. gr. 1329 s. XIV 
ineunte, i = Scor. gr. Τ II 7 anno 1423, 
V = Cod. rescriptus s. V/VI Vat. gr. 
2061 A + 2306, W = Vatop. 655 s. 
XIV, χ = Laur. gr. s. XV, ζ = Laur. 
gr. 28, 15 anno 1447) F 273b 

— II 5 14 Τ 21, F 76a 
— VII Fragm. 52 F 306 
— VII Fragm. 56 F 348 
— VIII 6 21 F 357 
— I X 1 1 F 350 
— IX 2 35 F 353 
— X 3 5 F 328 
— X 4 2 F 365 
— XI 7 5 F 344a 
— XII 3 21 F 345 
— XII 3 42 F 329, 336 
— XII 4 2 F 332 
— X I I I 1 4 F 336 
— XIV 2 15 Τ 9 
— XVII 1 29 Τ 12 
— XVII1 30 Τ 13 

„SUDA" Lex. ΑΙσχίνης IV T i l 
— ΕΟδοξοξ Τ 8, F 129, 270 
— Κρίτων V F133 

SYNCELLUS Chron. 257 c Τ Ι 
— 258 b Τ 2 

SYNESIUS Dio 1 PG 66 1112 C Τ 20 
[SYRIANUS In Arstt. Metaph. p. 117 

KroU] D 1 
THEMISTIUS In Arstt. De caelo p. 115 

Landauer D 15a 
[In Arstt. Metaph. p. 26 Landauer] 

D 6 
THEO SMYRNAEUS Expos, rer. math, 

p. 61 Hiller D 64 
— p. 82 Hiller D 39 

— p. 121 Hiller F 75b 
[— p. 178 Hiller] D 6 

THEOPHRASTUS De lapid. 44 F 280 
Hist, plant. 19 6 F 367 
Fragm. 171 11 Wimmer F 330 

TZETZES Chiliad. VII 642—649 F 274 
Schol. in Lycophr. Alex. 853 F 320 

— 1404 F 310 
VERGILIUS Eel. I l l 40—42 Τ 10 
VETTIUS VALENS 

p. 6, 10 Kroll F 114 
p. 6, 30 F 117 
p. 8, 15 F 119 
p. 8, 27 F 83 
p. 9, 26 F 86 
p. 11, 21 F 105 
p. 12, 9 F 107 
p. 13, 11 F 109 

VITRUVIUS De archit. [IX 41] (S = 
Selestadiensis 1153biss. X/XI) F 24,27 

[— IX 4 2] F 29 
— — 2 F 31 

[— — 2] F 36 
[— — 3] F 34, 39 
— — 4 F 21 

[— — 4] F19 
[— — 5] F17, 18 
— — 6 F14 

[— — 6] F15,33 ,36 
— IX 5 1 F 68, 60 
— — 2 F 49,61,44 
— — 3 F 46, 51 

[— — 3] F 52 
— — 3 F 66 

[— — 4] F 74 
— IX 6 3 F138 
— IX 8 1 D 17 

ZENOBIUS Proverb. V 56 F 284b 
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